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Das zweite nachchristliche Jahrhundert gilt mit Recht als die 
glanzvollste Epoche romischer Geschichte 1• Denn în ihm vollendet sich 
eine în der spăteren Republik sich anbahnende 2, alle Bereiche mensch
lichen Lebens letztlich edassende und edilllende Entwicklung 3 , nachdem 
sie durch Augustus gleichsam zur politischen N otwendigkeit erhoben 
und bewuf3t in bestimmte Richtung gelenkt worden war, um în der Con
stitutio Antoniniana spăter ihren sichtbar formellen Ausdruck zu erhalten. 
Ihre Tendenz ist mit dem Schlagwort von der ăuBeren und inneren Ein
heit des lmperiums schlecht und recht zu umschreiben 4 ; daf3 in ihrem 
Verlauf das Politische nur Ansatzpunkt sein kann, von dem aus sie bald 
auf alle anderen sichtbaren Formen und Moglichkeiten menschlichen 
und zwischenmenschlichen Daseins iibergreift, liegt in der Na tur der 
Sache. Nicht nur, daB das Imperium jetzt im Răumlichen seine grofite 
Ausdehnung erhălt; die begeisterten Lobreden einzelner Autoren auf die 
Zustănde im Innern werden durch die noch direkteren inschriftlichen 
Zeugnisse aus Rom, Ita.lien und Provinzen bestătigt 5• Und selbst Limesbau 
mitsamt den aus seinen Einzelphasen sprechenden Absichten oder aber 
Miinzfunde in Rand- und Nachbargebieten scheinen gerade natiirliche 
Fernwirkungen, geht es um Bestătigung fiir einen Gesamtzustand, wie 

* Vorliegender Aufsalz ist erwcitcrtcr Text cines fiir den Eircnc-KongreJJ 1972 in Cluj
Napoca geplanten Referats. Aus Krankheitsgriinden war mir Tcilnahme nicht mogllch; so habe 
ich fiir Aufnahme an dieser Stelle zn danken. BcigefiigteAnmerkungen wollen lediglich Ergânzung 
scin und anderes, einschlăgigcs Material gcbcn, wie es mir in diesem Zusammenhange wichtig 
scheint. Eine Dokumentation eigcncr Belesenheit im Stile der fiir unsere Zeit charakteristischen 
Epigonenarbeitsweisc ist keineswegs beabsichtigt. 

1 S. dazu zusammenfassend J.H. Oliver, The Ruling Power, TAPhA 43, 1953, 871 ff; 
zu Fragen von Herrschaftsform und ·Praxis im einzelncn M. Hammond, The .1.n/onine Monarclly, 
Rom, 1954, zusammenfassend auch J. Schmitt, Les Antonins, Lausanne, 1969. 

2 Vergii Aen. 9,789; Horaz Od. 4, 5, 15. 
3 Umfassendste Materialsammlung noch immer bei L. Hahn, Rom und Romanismu& 

im griechisch-romiscllen Os/en, Leipzig, 1906, hicr bes. 62. 
4 Zulelzt zusamlilenfassend A. HeuJJ, Romische Gescl1ic/z/e3 , Darmstadt, 1971, 278 ff. 

Zum Problem Arrian s. A.B. Breebaart, Enige hisloriografische aspek/en van Arr/anus' Anabasis 
.Hexandrl, Leiden, 1960, 16. Allgemein s. auch W. Weber, Rom, Herrschertum und Reich im 
zweilen Jahrhunderl, Stuttgart, 1937, 126 ff; 155 rr.; 222. Material, wenngleich knapp, wie kaum 
andres mllglich, bei H. Bengtson, Grundri{J der romischen Gcscl1ichte2 , Miinchen, 1970, 252 
ff., bcs. 291 ff. 

5 DaJJ die lilerarische Oberliefcrung sich fast ausschlieJJlich auf die griechisch sprechenden 
Provinzen bezieht, hll,ngt mit den dort allein bestehcnden Artikulationsmllglichkeiten zusammen. 
Fiir andere Imperiumsteile fehlen zur Verdeutlichung eines zumindest zivilisatorischen Pendants 
hierzu Untersuchungen wie A. M6csy, Gesellschafl und Romanisa/ion in der romiscl1en Provinz 
.lJoesia Superior, Budapest 1970, vorerst noch. 

StCI. XVI. 1974, p. 169- 20D. Bucureşti 
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170 GERHARD WIRTH 2 

er, lediglich zeitgenossischen Beschreibungen entnommen, vielleicht 
nicht einmal glaubhaft wirken wiirde. Es făllt indes auf, daB gerade 
dieser Zeitraum bis hin zu Mark Aurel und noch weiter eine adaquate 
historische Darstellung nicht gefunden hat. Nicht nur, daB wir kaum 
einen N amen kennen, an den sich bestimmte Vorstellungen zu kniipfen 
vermochten, und die auf uns gekommenen Nachrichten hier eigenartig 
diinnfliissig sind: Auch indirekt oder mithilfe von Umwegen laBt kein 
Autor mehr erarbeiten 6 , der in der Art eines Sallust, Tacitus 7 oder Poly
bios mit den Problemen dieser seiner eigenen Gegenwart sich beschaftigte. 
Monographien oder allgemeine Darstellungen, Arbeiten zu Einzelereig
nissen oder umfassende Uberblicke iiber langere Zeitraume machen keine 
Ausnahme, und selbst fiir die Biographie erstreckt sich zwischen Sueton 
und Herodian eine Liicke, fiir die die Nachrichten etwa der Historia 
Augusta nur schwer einen Ersatz zu bieten vermogen. Es bleibt 
denn nur, die uralte Frage nach den Griinden fiir diese Liicken wie so 
oft schon immer wieder zu stellen bezw. die Vermutung aufzuwerfen, 
ob es nicht denkbar ware, daB gerade das Selbstgefiihl dieses Gesamt
zustandes e1:1 war, das auf solche Art immanenter Kritik an der 
eigenen Subjektivitat sich lahmend auswirkte. So lieBe sich denn 
wohl sogar aus Erkenntnissen und Erlebnissen des 20. Jahrhunderts 
heraus die Zahl der fiir unser Phanomen vorgebrachten Begriin
dungen noch vermehren, und es miissen nicht nur Argumente aus dem 
geistesgeschichtlichen Bereich sein, die hier am ehesten weiterhelfen. 
Kann doch von einem Aussetzen etwa der Reflexion iiber die eigene Zeit 
zumindest fiir die vorausgehende Generation nicht gesprochen werden 
und ragt neben einem Cluvius Rufus, einem Fabius Rusticus 8 doch 
Tacitus tief genug in das 2. Jahrhundert hinein, um hier die geradezu 
natiirliche Kontinuitat herzustellen 9• Vielleicht freilich konnte dieser 
Tacitus hier weiter helfen. Denn abgesehen von seiner Art, die Dinge 
zu sehen - die von ihm geschilderten personellen Verhaltnisse unter 
dem Prinzipat und in der Nahe des Hofes, d.h. wachsender seelischer 
Druck, Unsicherheit 10 und sichtbar sinkende Bedeutung der bisher poli
tisch wie kulturell eigentlich tragenden Schicht, schliefilich die Aus
rottungskampagnen eines Nero, im Dreikaiserjahr, unter Domitian, sie 

6 Als 'Obersicht noch immer A. Schăfer, AbrifJ der Quellenkunde der griechischen und 
riimischen Geschichle 2, Leipzig, 1885 (Nachdr. Darmstadt, 1967), fiir die Kaiserzeit dazu 
wenngleich von anderen Voraussctzungen ausgehend H. Peter, Die geschichtliche Lileratur 
iiber die riimische J(aiserzeil bis Theodosius I„ Leipzig, 1897. 

7 Zur Tacitusnachfolge etwa Ammians lesenswert wenn auch allzu knapp ,V, Seyfarth, 
Ammianus l\1arcellinus, Ri:im. Geschichle I, Berlin, 1968, 23; vgl. auch A. Demandt, Zeilkrilik 
und Geschichlsbild im Werk Ammians, Bonn, 1965, 12 mit nolwendigem Hinweis aufEd. Schwartz, 
dazu zuletzt R. Syme, Ammianus and the II istoria Augusta, Oxford, 1968, passim. Der Anonymus 
der Zeit des Septimius Severus bleibt trotz der Belebungsversuche Kornemanns, J(aiser Iladrian 
und der let:le gro{Je Ilistoriker Roms, Leipzig, 1905, bes. 120, und spăterer Versuche einer Klărung 
unbekannles Terrilorium. 

8 Zu Cluvius wichtigsle Nachricht Tac. Ilis/. 4,43; Ann. 13,20; 14,2 zu Fabius Tac. 
Agr. 10; Ann. 14,2; 15,61. 

9 S. dazu bes. H. Bardon, Les Epicureens el Ies lellres lalines, Paris, 1960, passim. 
10 Bezeichnend hier wohl der AbriO der Biicherverbrennungen in der Zeit der julisch

claudischen Dynastie, in dessen wechselhaftem Verlauf neben einem Cremutius Cordus selbst 
Livius nicht unverschont b!ieb, vgl. dazu S. Mazzarino, II Pensiero c/assico Storico2 , Bari, 1972, 
III 69. 
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3 AR.RIAN UND TRAIAN - VERSUCH EINER GEGENWARTSDEUTUNG 171 

konnen nicht ohne EinfluB auf das hier Angesprochene geblieben sein. 
Gleichgiiltig aber, wie nachhaltig man die Folgen hiervon im Quanti
tativen wie im Qualitativen ansetzen will, daB gerade die reflektierende 
Zeitgeschichte einen \Veg der Selbstauflosung durchlief, als mit den poten
tiellen Autoren auch die interessierte Leserschaft verschwand oder sich 
grundlegend zu ăndern hatte, liegt auf der Hand. Uber das Trauma etwa, 
das hier die Domitianszeit bedeutete, laflt sich Tacitus unzweideutig 
aus, und mit Recht nimmt R. Syme an 11 , fiir den Zeitgenossen Tacitus 
miisse selbst ein Traian dann zur Enttauschung geworden sein, obwohl 
er ihn am Anfang in echtem Bekenntnis feiert. Tacitus aber spricht sicher 
mehr aus als nur seine eigene Ansicht. 

Freilich, auch die andere Seite ist nicht zu li.bersehen. Die sich zwangs
laufig anschlieflende Frage, oh Prinzipat und friih sich abzeichnende 
Monarchie bereits als Herrschaftsform die geradezu natli.rliche Zerstorung 
historisch begriindender Gegenwartsreflexion in sich bargen oder nur 
einzelne Kaiser einer solchen mit gutem Grunde feindlich gegeniiber 
standen, wurde friih aufgeworfen 12• Dabei halt die erste Alternative 
Tacitus selb8t fiir moglich, beziiglich der zweiten ware nicht zu verwun
dern, wenn die Erfahrungen mit einem Asinius Pollio oder Messala Corvus 13 

in vorerst noch ungeklarter Situation nicht nur fiir die eigene Person 
sondern auch fiir Prinzipat und W eiterbestehen des Imperiums in Augustus 
A versionen und Reaktionen hervorriefen, die sich schon angesichts der 
Redeutung der Zeitgeschichte als allgemeines Beeinflussungsinstrument 
dann zu Verhaltungsgrundlagen nicht nur der eigenen Dynastie verdich
teten und verfestigten 14• Dazu aber scheint noch ein weiteres zu kommen. 
Die Grenze zwischen subjektiver, subjektivster Deutung und Feststel
lung von Tatbestanden mag bei Tacitus nicht immer klar zu erkennen 
sein - einen Fingerzeig gibt vielleicht die Analogie zum historischen 
Wissenschaftsbetrieb in den hellenistischen Reichen 15 : Dann liefle es 

11 Tacitus, Oxford 1948, 21 i ff., vgl. dazu Tac. llisl. 1, 1, •I. 
12 Tacitus, Dialogus passim, Quintilian 12, 1 ff.; daO es sich dabei um das Problem 

der Rht!torik handelt, ist angesichts des Verhiiltnisses von dicser zur Historiographie ohne 
Belang, s. dazu auch Tac. Ann. 1, 1, 2. 

13 S. dazu Syme, S. 138. Zu Asinius Pollio s. Vei!. 2,86, 2, zu Messala Corvinus, Tac. Ann. 
4, 34: Einschreiten in diesem letzteren Fall mochle sich nicht zulctzt angesichts anderweilig 
hervorgehobener Fâhigkeilcn (Sen. Suas. 2, 4, 8) verbicten. 

14 Bczcichnend hier wohl bereits das Beispiel des Timagenes v.Alexandria, s. bes. Sen. 
De lra 3, 23, 4 (FrGrHist nr. 88, T 3). Diskussion dcr Deutungsprobleme jetzt bei O. \\Teippert. 
Alexanderimilalio und romische J>olilik in republikanisclier Zeii, Diss. Wiirzburg, 19i2, 230 f. 
Zugegeben, das Problem Timagenes ist Ieicht zu bagatellisieren: Die offensichtlich enge Ver
quickung mit dem des Asinius indcs macht es kompliziert und verbietet wohl, es allzu isoliert 
zu sehen. 

16 Zusammenfassend jetzl C.Schneider, Die /{ul/ur des Hellenismus, Miinchen, 1967--1969, 
bes. II als Vcrsuch, das in immer noch mustergiilliger \Vcise von Susemihl dargelegte Material 
in einen von den historischen Grundlagen aus begreifbaren Zusammenhang zu bringen. Zur 
Deutung s. dazu F. Jacoby, Abllandlungen zur griechisclien Geschich/sschreibung, Leiden, 1956 
( = Klio 9, 1909, 8 ff.), der hierin freilich m.E. allzu einseitig Verfallsymplome sieht. Ich mochte 
glauben, die Verwisscnschaftlichung von elwas, das sich bisher in anderen Bereichen vollzogen 
halte (Herodot oder Thukydides als Wissenschaftler in derartigem Sinne zu bezeichncn ist 
unmoglich) und kaum mehr weiterzuentwickeln war - die Historiographie des 4. Jhdts. beweist 
dies zur Geniige -bedeutct als Voraussetzung fiir wirkliche Kontinuităt und Tradilionsbildung 
eincn Gliicksfall. Erneul zu priifen wli,re, wie weit erst von hillr aus es moglich war, entsprechende 
Unterschiede aufzuzeigen und WertmaOsliibe zu schaffen: Mit eiuer Geschichte des Herodot -
oder Thukydidesbildes im Altertum isl es dabei nic:hl getan. 
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172 GERll.UU> WIR'nl 4 

sich sehr wohl nicht nur als Bemiihen um neues Selbstverstăndnis art
bewu.Bten Romertums sondern auch als Ablenken kritischer Interes
sen von Problemen 18 der Gegenwart auf solche der Vergangenheit erklăren, 
wenn Augustus den italischen Archaismus 17 zum offiziellen, zumindest 
offiziell gefOrderten Forschungsanliegen macht und in Verrius Flaccus 
offensichtlich die Etruskologie inauguriert wird 18. In solchen Zusam
menhang gehoren denn anderseits wohl die im Ău.Berlichen haftende 
Kompendienliteratur des Flo rus 19 ein J ahrhundert spăter wie ander
seits die Olympiadenberechnungen eines Phlegon von Tralles 20 - die 
Bereiche konnen nicht weit genug auseinanderliegen, um nicht gerade 
hieraus die Einheitlichkeit der Zielrichtung erkennen zu lassen, die ihre 
Verwendung bestimmt. W as auf die eigene Gegenwart hinfiihren und 
deren Grundlagen erkennen lassen konnte, das darzulegen hatte Augustus 
einen Livius autorisiert 21 : Alle anderen Deutungen bargen die Gefahr 
verschleierter Opposition in sich und mochten so das Mi13trauen ver
stărken, mit dem der Prinzi pat zur Genuge konfrontiert worden war. 
Hieran nun ăndert sich im weiteren Verlauf des 1. Jahrhunderts wenig. 
Da.13 die Nachfolger des Augustus, um welche Personlichkeiten es sich 
immer handeln mochte, keinen Grund sahen, die einmal vorgenommene 
Sprachregelung umzusto.Ben, mu.B das meiste dazu beigetragen haben, 
da.13 die Geschichte in der Kaiserzeit ihre gegenwartsbezogene Rolle verlor 
und zur Betatigungsmoglichkeit im bestenfalls rein musischen Bereiche 
wurde. 

Nicht zu ubersehen ist auch die Zunahme des historischen Elements 
in Darstellungen und Darstellungengformen anderer Art. Sie sămtlich auf 
offizielle Tendenzen zuriickzufiihren wurde ebenfalls wohl zu weit gehen. 
Das alexandrinische Modell aber drăngt sich auch von hier aus gesehen 
geradezu auf, denn ahnlich wie dort erscheint Historiographisches - ob 
in lateinischer oder griechischer Sprache spielt keine Rolle - in ver
stărkter Hăufigkeit im Rahmen anderer Wissenschaften, sachbezogen 
katalogisiert und gleichsam gespeichert, um als Anhaltspunkt fiir 
dort praktisch verwertbare N euerkenntnisse zu dienen. Geschichte, 
auf diese Weise nicht mehr Selbstzweck und auf den Mernwhen direkt 
bezogen, sondern bestenfalls noch Mittel hierzu, laJlt zugleich aber auch 
das Bemiihen um Erweiterung eines derartigen Instrumentariums nach 
Breite wie Tiefe verstehen; sie kommt damit zum Teil wenigstens jenen 

18 Suchen nach den tieferen "\Vurzeln eigener, romischer bezw. italischer Vergangenheit 
braucht deshalb nicht ausschlieJllich aus der vordergriindigen politischen Pragmalik zu erklăren 
sein, sondern vertrăgt sich sehr wohl mit einem echten personlichcn Anliegen des Initiators 
Augustus (vgl. Mazzarino III 40; 152). Worauf es ankommt, scheint, dall sich Alterlumswissen
schaft zugleich fiir beides verwenden lieJl. 

17 Vgl. Mazzarino III 552. 
18 Das Zitat der Vergilscholien ist nicht zu bezweifeln (zuletzt RE VIIIA, 1639). DaO er 

in anderen Arbeiten sich an Varro anschliellt bezw. dessen Fortsetzer scheint, liclle iiberdies 
aur inneren Zusammenhang in diesen Dingen zwischen Augustus und bereits Caesar schliellen. 

18 Vgl. Prae(. des Florus, dazu Syme S. 502; zu Mucianus s.S. 178. 
20 Zu Phlegons Behandlung gegenwartsnaher Epochen s. den Kommcntar Jacobys zu 

FrGrHist nr. 257, vgl. E. Bowie, The Greeks and their Past in the Znd Century AD, Past and 
Presenl 46, 1970, 11. Charakteristisch auch das ... cmopci87jv 8E: xixt E~ tm8poµii~ xixt e!w~ 
Tp1uixvou ... das Photios (Cod. 57, 15B ff.) an Appian auffiel. 

21 Vgl. Syme S. 137. 
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antiquarischen Bemiihungen eines Augustus entgegen; sie beinhaltet 
ein gleiches, dies aber nicht nur fiir das Romische sondern jeden Teil 
der in solches Blickfeld gera.tenden Okumene. Beispiele sind, um nur 
die zugkraftigsten zu nennen, neben Strabo 22, Marinus von Tyrus, 
Dionysius v. Byzanz, ja selbst Claudius Ptolemaios und schlie13lich Pausa
nias 2a. Als Spezialwerk in diesem Zusammenhang zu verstehen werden 
denn wohl auch die 20 Bucher Geschichte der Germanenkriege des alteren 
Plinius sein, wenngleich sie sicher ein gut Teil aktueller Zeitgeschichte 
sowie auch von dem mit umfa.13ten 24, das wir ftir diese Zeit so sehr vermissen. 
Die Art wiederum, wie Plinius historisches Material etwa in seiner N aturalis 
Historia verwertet und damit uns erst iiberliefert 25, stellt ihn in eine 
Reihe mit obenerwahnten Autoren, zugleich aber auch mit einem Polyan 26 , 

Frontin, ja man scheint dabei nicht mehr weit entfernt von einem Aelian 
oder Cornelius Bocchus. Das, was wir spater noch einem Lukian 27 , Athe
naios oder Gellius an Zeitanspielungen und historiographischem Material 
entnehmen, la.13t deren Schriftstellerei von hier aus gesehen am ehesten 
als Seitenzweig und W eiterentwicklung einer einstmals bewu.llt inaugurier
ten und geforderten, von den Autoren selbst vielleicht nicht mehr als 

22 Mazzarino III 61 
23 Vgl. Bowie S. 22. Zu den Moglichkeilen politischer Auswerlung des Pausanias s. 

J. Palm, Rom, Riimertum 11nd lmperlum tn der griechischen Lileralur der Katserzeil, Lund, 
1959, bes. 63, der sich mit Rccht gegen eine Interprctation als elegischcr Vergangenheits
betrachtung wendet. Es ist vielmehr eine Vergangenheit, die bewullt und eindeutig von der 
Gegenwart und deren Wiinschen aus gesehen wird; das hier strapazierte Rombild (vgl. bes. 
10,34) scheint dabei nicht zu verkennen. 

2' Syme S. 294 erwăhnt mit Recht in diesem Zusammenhang Suelonius Paulinus und 
die Memofren Corbulos: Dall es elwa letztere gewesen wăren, die seinen Sturz bewirkten, ist 
lreilich nirgends gesagt. 

26 Vgl. dazu A. Lesky, Geschicllle der griec/1ischen Literalur3 , Bern, 1971, 962 ff. : „Bunt
schriftstellerci". In ihrem Rahmen bezeichnend mag das Gedicht des Statius iiber die 
Germanenkriege Domitians sein. 

29 Bezeichnenderweise wird P. von der Suda als Rhelor apostrophiert. Zu den hervor
slechendsten Ziigen seiner Sclbstdcutung s. Palm, S. 62 f. 

27 Vgl. Bowie, S. 10; 17. Eine grundlegende Unters11ch11ng iiber die Bearbeitung histo
rischen bezw. historiographisch fallbarl'n Materials durch L. stcht noch aus. Durch Analyse 
des Traktatcs iiber die Geschichtsschreibung ist in diesem Zusammenhang nichts gewonnen, 
s. a11ch Palm, S. 44 ff. Die Frage nach L11kians Verhăltnis zu Rom 11nd dem Imperium, dem 
Raum, in dem alll'in er seine Fâhigkeiten entwickeln und zur Geltung bringen konnte, scheint 
am ehesten von hicr a11s zu beantworten, und so geht m.E. auch die das \Vesentliche in gerade 
diesen Dingen wohl aufrollende Diskussion von Peretti-Scarpat Ende der vierziger Jahre eigenl
lich am Ziele vorbei. Das Imperium mit all seinen moglichen Vor- wic Nachteilen war in der 
2. Hălfte des 2. Jhdts. Selbstverstăndlichkeit geworden und nicht z11lctzt gerade deshalb sicher 
eine lukianische Travestie von Einzelphănomenen wic auch dem Ganzen erst moglich. Es ist, 
alles in allem, die \Velt, wie sie bereits in seincr Weise, anders aber doch analog, ein Dio v.Prusa 
sah, vielleicht noch mehr verfesligt als z11 dcssen Zeit (vgl. daz11 schon J. Bernays, Lukian 
und die Hyniker, Berlin, 1877, 1-1; an sorgfăltige Zuriickhaltung Lukians vor heiklen Fragen 
îndes kann ich nichl glauben, es fehlen iiberdies Anhaltspunkte fiir eine systematische, offizielle 
Kulturkontrollc und deren Intcnsilăt in allen Reichstcilcn gerade in dieser Zeit). Beziehungen 
zu Aelius Arislcides mochte ich doch nicht so ausschlicllend ablehnen wie dies Oliver S. 892 
lut: Es konnlc sich vielmehr bei einschlăgigen Slellen um typisch l11kianische Vcrarbeilung 
eines von aullcn !ll'!(l.•bencn Anslolles handeln. In solchem Zusammenhang wărc dann dcr Nigrinus 
nicht zuletzt auch Zeugnis fiir Bedeulung 11nd Vcrbreilung von or. 26 einige Jahrc nach der 
Veroffcnllichung. Der Begriff „Gegenschrifl" (vgl. Palm S. 47) palll dabei m.E. am aller
wenigsten. Einen Versuch, l11kianische Moglichkeilen derarlig lravestierender Gegenwartsdeutung 
ausgehend von offcnsichllich als bede11tsam anerkannten lilcrarischen \Verken z11 verslehen, 
habe ich Historia 13, 1964, 2:l3 ff. 11ntcrnommen: Arrians Hrnplwerke, auf die Lukian sich 
ebenfalls bezogen haben 111110, sinll 11111 dic gleiche Zeit wic die Rcde entstanden. 
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174 GERHARD WIRTH 6 

i;;olche erkannten Form der Bewăltigung des Historischen verstehen. 
Dem jungen Claudius erlaubte man wohl die Ahfassung von 20 Biichern 
Tyrrhenika und 8 karthagischer Geschichte: Seine Beschăftigung mit 
aktueller Vergangenheit jedoch kontrollierte man scharf und verbot ihm 
bald, iiber sie zu schreiben. Freilich, das im ersten Jahrhundert derart 
verstărkte Suchen nach tiefergelegenen 'Vurzeln eigener Existenz wie 
auch jene Verwissenschaftlichung der Geschichte allein aus dem offiziellen, 
planmăBigen Abziehen historischer Interessen von den Grundproblemen 
der Gegenwart zu deuten, wird den Dingen kaum gerecht. Denn nicht 
in jedem Falie sind uns die Voraussetzungen fi.ir das Zustandekommen 
des einen oder anderen Zeugnis ablegenden Werkes bekannt, und das 
gleiche gilt fi.ir das Verhăltnis einzelner Autoren zu Staat, Kaiser oder 
den mit der Kontrolle beauftragten Organen. Das Beispiel des Plinius 
allerdings im Rahmen jenes W echselspiels von Ta bus und politischer 
Loyalităt ist kaum zu iibersehen 28 : Es lăBt wenn auch keine kon
sequent betriebene Kulturpolitik so doch das offizielle Interesse an lite
rarischer Produktion im Positiven schărfer erkennen als es dies etwa 
N achrichten von Sprachregelungen und Verboten im N egativen vermochten. 

Dazu kommt noch ein weiteres. Zweifellos ist es schwer, einen 
Plinius seinem sozialen Range und wohl auch seinen literarischen Am
bitionen nach in eine Linie mit einem Aelian oder anderen Zeitgenossen 
dieser Art zu stellen, miissen sich <loch auch die Leserkreise, die beide 
beanspruchten, voneinander unterschieden haben. Nun făllt aber auf, 
daB von den Kaisern des ersten und zweiten J ahrhunderts fast jeder 
selbi;;t versuchte, die Geschichte seiner Zeit zu schreiben. An die 13 Bucher 
De Vita Sua des Augustui;; RchlieBt sich die als besonders kurz apostro
phierte Selbstdarstellung des Tiberius 29 , an 8 Biicher 30 Zeitgeschichte 
des Claudius die Autobiographie Vespai;;ians; Traian verfaBte immerhin 
Dacica, Hadrian eine Autobiographie - die I ... inie lieBe sich bis auf Sep
timius Severus weiter ziehen 31 • Es scheint, als habe sich fri.ih und ganz 
natiirlich auf diese W eise cin Ersatz fiir Liicken herausgebildet, die das 
Nachlassen historischer Gegenwartsreflexion aufgerissen hatte, ein Ersatz, 
der ubrigens auch jenes I ... amento zum Verstummen bringen konnte, nur 
die wirklich Agierenden seien zur Deutung ihrer eigenen Zeit berufen, 
und solche gebe es denn nicht mehr. DaB Augustus als Archeget auch 
dieser Richtung begegnet, iRt bezeichnend. MuB aber jene kaiserliche 
Selbstdarstellnng als bewuBt inaugurierte I ... iteraturgattnng in erster 
Linie der Beeinflussnng literarisch interessierter, d.h. wohl zugleich 
auch kulturell wie politisch tragender Oberschicht gedient haben, auf 
ein Pendant hierzu far die unteren Schichten lieB sich ebenfalls nicht 

2e S. Plin. Ep. 3,5; vgJ. Syme S. 292. 
2e Vgl. Suet. Tib. 61. Mangels konkreter Einzclhcitcn ist die Stclle schwcr zu dcutcn. 

Aus belonter Kiirze des Abrisses indes wiire vielleicht zu schlieJJcn, Tiberius, dcm st•incrn l'\alurell 
nach derartigcs widerspr:.>ch, habe sich damit einer Notwcndigkeil bezw. cincm bcrcils giilligen 
ungeschricbenem Zwangc gcbeugt. 

3o Suet. Claud. 41. Zu den Memoircn Agrippinas s. Syme S. 277. 
31 Keine cntsprcchcnde Nachricht habcn wir iiber Anloninus Pius, i\lark Aurel und 

Commodus. Ich halte fiir moglich, daO dics mit dcm BcwuOlscin crrcichlrr Zielc und nicht 
mehr notwendigcr Hcchlfertigung znsammcnhăngt. Flir Sl·ptimius Scvcrus wicdcrum bil'll·n 
sich dann Griindc gcnug hicrfiir cinschlicDlich sciner Erltclrnng, dic als l\'ovnm zwcifclsohnc 
stiirker von den Zeii genosscn cmpfunden wurdc als dic Qucllcn clics crkcnncn lasscn. 
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verzichten. Vielleicht kommt von hier aus gesehen neben den allgemein 
bekannten, zeitlos praktikablen Hilfsmitteln der Staatspropaganda, 
Brot, Spielen und staatlicher Munifizenz, kaiserlicher Selbstdarstellung 
auf Kunst- und Bauwerken dieser Zeit eine wichtigere Funktion zu 
als sich dies auf den ersten Blick erkennen lă.f3t, wenn es darum ging, 
etwas wie elementares historisches Bewu.f3tsein bei den breiten Massen 
aus eigenem Erleben heraus zu sublimieren 32• Ich halte dartiberhinaus 
for moglich, da.13 man zugleich sich auch in der zeitgenossischen Bio
graphie um einen Mittelweg entsprechender Bewu.f3tseinsbildung bemtihte, 
wie eram besten zu einer sich mehr und mehr formenden breiten Mittel
schicht mit spezifischen Bildungsvoraussetzungen und Interessen pa.f3te. 
So stehen Suetons Kaiserbiographien neben dessen anderer Literatur 
und sind ihrer Form nach Fortsetzung alter 'Vissenschaftstradition: 
lhr Inhalt indes faflt Anekdotisches, Sensationelles und allgemein Interes
sierendes zusammen, wobei die Betrachtungsweise, ganz anders ethisierend 
als etwa bei einem Cornelius Nepos, im rein Menschlichen 33 , Allzu
menschlichen zwar wie gewtinscht wiederum von jener Gegenwarts
problematik wegfiihrt, zugleich jedoch deren Grundlagen in bestimmter, 
vom Autor beabRichtigter Perspektive sehen lăBt. Sueton nun schreibt am 
kaiserlichen Hofe 24 : entsprechende Versuche Plutarchs mogen andere 
Voraussetzunp;en haben, lassen aber die allgemeine, mit Sueton verwandte 
und aus dem Sozialen zu erklarende Prădisposition hierftir wenigstens 
indirekt ebenfalls erRchlieflen 35• 

Uber Inhalt und Absicht jener kaiserlichen Selbstdarstellung frei
lich sind wir trotz einer Anzahl Fragmente zu einem Urteil kaum in der 

32 Zur politischcn Anteilnahme der i\fassen zumindest im Rom der ersten Jahrhunderte 
der Kaiscrzeit s. zulctzl B. Baldwin, Ancient Society 3, 1972, 149 ff., der neben Unberechen
harkeit dcr Reakliolll'll mit Hcchl l'in weil iiher bloDes Haschen nach Vergniigungen hinaus
gehendes Jntercsse auch fiir kaiscrliche Polilik folgert. Ncben der Rolle der Biographie in diescm 
Zusamml•nhang fălit clil• Ycrwcndung bcs. literarisch tătiger Personlichkeiten in der Umgebung 
des Kaisers auf (Baldwin S. 161). 

3 3 Vgl. dazu hl•s. Il!azzarino II 115, wcsentliches noch immer bei F. Leo, Die griec/Jisc/J
riimisc/Je Biograp/Jie, Leipzig, 1901. Nach wic vor unklar freilich bleibt Verquickung von Biogra
phie im iiblich verstandenen Sinne und Enkomion fiir nicht im rein Historischen wirkcndc 
Personlichkeiten, (vgl. dazu trotz inzwischcn erschienener anderer Arbeiten H. Homeyer, Klio 
41, 1963, 145 ff.), dcsgleichen fchlt es auch an Griinden und Kriterien fiir die Obertragung des 
Genos auf solche im 4. Jhdt. trotz Xenophon und Isokrates als Zwischengliedern. Dafiir, wie 
Theopomp und die Alcxandcrhistoriographie die Entwicklungslinie dann weiterziehen, fehlen 
cinschlăgige Untersuchungen (Mah'rialiibersicht bei J.R. Hamilton, Plurtarc/J Alexander. 
A Commentary, Oxford 1969, Preface passim). Zu Plutarch s. auch K. Ziegler, RE XXIII 906 ff. 
Plutarchs vielzilierter Hinweis, er wolle [3lou~. nicht !cr-roplix~ schreiben, scheint von der litera
rischen Situation seiner Zeit aus demnach Atavismus, konnte aber sehr wohl auch als Warnung 
gegeniiber den Zeitgenossen vor den Folgen einer allgemein be!iebt gewordenen und gefiirderlen, 
bisher giiltige Prinzipicn aber verwischenden Literaturform sein. Zugleich wăre er ein Beitrag 
Plutarchs zum Formdenkcn des Attizismus seiner Zeit, vgl. dazu Ziegler S. 931 ff. 

34 Vgl. des weiteren hierzu auch HA Macr. 1,3; Gord. 21,3; Ma:r:. 31,4 Vorbild fiir Vcr
wendung Suetons konnte Hygin sein (vgl. Suet. Gramm, 20: Aug, 94; Gell. 1, 14, 4). Zur wach
senden Intensităt der Verquickung von Ethischcm und Hislorisehem s. auch E. Bickel, Lehrbuch 
der Gescliic/Jte der riimischen Literalur, Heildclberg 1937, 355. 

35 Zu Plutarchs Kaiserbiographien s. Leo S. 156, vgl. îndes Ziegler S.895 . .Auch im Fnlle, 
es handle sich um blolJe Obungcn, wiire Plutarchs V!'rsuch, sich seiner Zeit anzupassen, bczcich
nend. DaD er es dami docl1 unlerliell, dicscs Elaborat dem Corpus seiner Parallelbiogra phicn 
einzureihcn, legt Vergleich mit Phlegon oder Appian nahe und wărc Zeiehen eines griechischcn 
Selbst- wie JmperiumsbewuDtseins, in dem er sich von Zeilgenossen demnach nicht untcr
schied. 
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Lage, auch nicht liber sich hier moglicherweise herausbildende feste 
Kriterien oder Formprinzipien. Es bleibt zu fragen, wie weit etwa das, 
was kaiserzeitliche Rhetorik an Einschlăgigem bietet, als Parallele oder 
.A.nalogon Ergănzung bedeuten kann. Etwas freilich fallt auf. Denn wohl 
wandelt sich im ersten Jahrhundert der Prinzipat ziigig und folgerichtig 
zur Monarchie und erreicht die damit zusammenhăngende Entwicklung 
einschlăgiger Kriterien unter Domitian ihren ersten Hohepunkt 36 : 

Kaiserliche Selbstdarstellung hingegen scheint in diesen Jahrzehnten fast 
ausschlie13lich vom Bemiihen um Rechtfertigung einmal iibernommener 
Funktionen und Aufgaben bestimmt und erschopft sich weitgehend in 
Am~einandersetzung mit Vorstellungen und Gedank:engăngen, wie sie 
spătestents mit Ciceros Tod fiir die romische Sphăre ihre praktische 
\Virksamkeit verloren hatten 37• \Vas immer wieder begegnet, ist das 
alte rex-tyrannus-Problem, ist die rechtliche Begriindung eigener Herrschaft 
und eigener Mafinahmen oder die Darlegung dynastischer Vorausset
zungen bis ins Mythische hinein. Klărung eigenen Verhaltens und Hin
weise auf gottliche Sendung aber stehen damit als Selbstzeugnis in auf
fallendem Widerspruch zur Wirklichkeit, nachdem die monarchische 
Regierungsform ohne Schwierigkeit als condicio sine qua non fiir das 
Fortbestehen des Imperiums anerkannt war und in den ersten Regierungs
jahrzehnten des Augustus iiberdies ihre iiberzeugende Bewăhrungsprobe 
abgelegt hatte. 

Zuriickhaltung solcher Art in kaiserlicher Selbstdarstellung mag 
zum Teil mit der Aneignung lăngst entwickelter und allgemein bekannter 
Kriterien monarchischer Herrsch~ftsethik zusammenhăngen 38, die man 
nun auf die eigene Sphăre iibertrug und - man priife die einschlă
gigen Epitheta und Miinzlegenden - variierend fortentwickelte. Ganz 
befriedigt eine solche Erklărung îndes wohl nicht, um Notwendigkeit wie 
Form einer solchen Literaturgattung vor dem Hintergrund der Zeit
umstănde verstăndlich zu machen. Năher liegt vielmehr, ein permanenter 
ău13erer Anla.13 sei in nichts als jenen oben angedeuteten stadtromischen 
Verhăltnissen zu suchen, die einem Octavian sehr wohl nahelegen mochten, 
jede seiner Handlungen zu begriinden, und auch spăter noch sich als 
Regulativ und Kontrolle auswirkten, als die Stadt selbst im Rahmen des 
Imperiums ein gut Teil ihrer Bedeutung eingebii13t hatte. Dieses Rom wie 
gesagt und die dort versammelte Senatorenschicht barg in sich Opposi
tionsansătze 39 gegen Monarchie, Monarch und die durch dieses Phă
nomen eingeleitete Entwicklung fast zu jeder Zeit, und auch na.eh gele-

38 S. Oliver S.974, der zu Recht verweist aur H.G. Priaum, Les procurateurs equestres 
sous le llaut-Empire Romain, Paris, 1950, bes. 50 ff. 

37 Vgl. bes. HA Sept. Sev. 18,5; dazu lladr. 1 (iiber die Vorfahren, s. dazu Dio Cass. 
69,3) : Als Vorbilder hierfiir s. Snet. Aug. 2; Plut. Anton. 22. In diesen Zusammenhang gehoren 
Wohl auch die Zeugnisse iiber gollliche Berufung, vgl. Herodian 2,9; Ha Claud. Alb. 10 ff. Fiir 
das Problem der Se!bstrechtrertigung bezeichnend ist, dall Augustus die Entwick!ung nur bis 
zum Spanicnfeldzug, d.h. sein Heraufkommen, darslellt, nicht abcr mehr den Abschnilt stabi
lisierter Macht behandelt, eine Darstellungsweise, von der offensichtlich seither weder anlike 
noch spătere Historiographie loskamen. Zu den sich enlwilkelnden Rechtfertigungskriterien s. 
dann Dig. 38, 14, 1. 

38 S. dazu zulelzt G. Knabc, VOI 1972, 3, 41. 
38 S. dazu Syme S. 140 ff„ zu Lukan G. Pfligersdorffer, L. als Dichter des geisligen Wider

standes, in: Prinzipat und Freilreit, Darmstadt, 1969, 367 ff. 
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gentlichen Gewalttaten kaiserlicher Politik in zwar wechselnder aber 
stete gefăhrlicher Stărke. Fiir ihre Variationsmoglichk.eiten gibt es bis 
zu Theodosius hin Beispiele zur Geniige. Dabei ist wenig von Belang, 
wie weit etwa. die Furcht vor einer Wiederholung der Ka.tastrophen des 
ersten vorchristlichen Jahrhunderts auch nach der Regeneration noch 
wirkte 40 oder aber Zuriickschrecken vor allem N euen auf den erwarteten 
Verlust an eigenen EinfluBmoglichkeiten zuriickgefiihrt werden muB. 
Zwa.r kennt diese Senatsopposition leuchtende Beispiele philosophischer 
Grundhaltung 41 : Solche mogen Zeichen allgemeiner Resignation sein -
vorerst in der Zeit der Auseinandersetzung besitzen sie einen anderen 
StellenwertJ und der Herrscher mochte gut daran tunJ gera.de angesichts 
solcher Faktoren jeden seiner Schritte im Lichte jener zeitlosen Deutungs
moglichkeiten zu begriinden. 

Die Erstarrung dieses Gefiiges von Vorbehalten, Kritik und innerer 
Reserve einer- und auch der R iicksichtnahme anderseits zur bio Ben Form ist 
beka.nnt 42• Sie scheint zum groBen Teii bewuBte Idiosynkrasie angesichts 

co S. dcrcn Deutung durch Tacitus in der Einleitung zu den Annalen. 
u S. dazu Mazzarlno III 64, R. Mac Mullen, Enemies of lhe Roman Order, Cambridge, 

1966; Material auch bei B. Grenzheuser, J{aiser und Senat in der Zeii von Nero bis Nerva, Diss. 
Miinster, 1961, neuerdings wenngleich in anderem Zusammenhang bei A. Stylow, Libertas und 
Liberaliliit. Untersuchungen zur innenpolilischen Propaganda der Riimer, Diss. Miinchen, 1972, 
144 ff. Zu fragen bleibt freilich, wie weit im einzelnen das Zurschaustellen von Tugenden und 
offensichtlich selbst Untugenden philosophisch deutbarer Herkunft durch diese Opposition in 
ihrer z.T. allzu augenfălligen Starrheit (vgl. dazu bes. Quint. 10, 1, 4) nicht letztlich doch nur 
cin hilfloses Sichklammern an Vorbilder war, dessen Sinnlosigkeit jeder der Beteiligten sehr 
wohl erkannte (vgl. auch G. Knabe, VOI 1970, 3, 63 ff.). So erlaubt die Cato-Renalssance 
des 1. Jhdts. mit ihren drastischen Beispielen m.E. doch Zweifel an wirklich echtem 
politischen Engagement etwa der breiten Masse der Senatoren; es wăre gut moglich, 
dall die Brisanz politischer oder personlicher Verhaltensweisen in uns verfiigbarer 
Oberlieferung iibertrieben und in spâterer Deutung iiberbewertet wird. Auch die Anwen
dung politischer Terminologie republikanischer Zeit etwa durch Tacitus (vgl. dazu Knabe 
S. 72) Hlllt nicht erkennen, dall er eine Li.isung der von ihm als solche hingestell
ten Probleme wullte; sie ergănzt somit lediglich die Selbstrechtfertigung der Kaiser von 
anderer Seite. Historisches Bewulltsein als Grundlage und personliches Schicksal einer solchen 
oppositionellen Richtung oder damit Verwandter sind denn auch auf keinen einheitlichen 
Nenner zu bringen, abgesehen davon, dall sich Wesen und Ziele der Opposition von Fall zu 
Fall unter jeweiligen Kaisern nuancierter verschoben haben milssen als dies zu erkennen uns 
mllglich ist. So ist unbekannt, wăre aber moglich dall ein Cn. Lentulus Gaetulicus ::19 n. Chr. 
wegen seiner Rolle als Historiker durch Caligula ermordet wurde, Aufidius Bassus wiederu m 
konnte gerade seine Zuriickhaltung gerettet haben (s. Quintilian a.a.O.). Ein Claudius Balbillus 
wie C. Suetonius brachten es trotz ihrer historischen Studien zu hohen Âmtern im kaiserlichen 
Dienst, und nicht in jedem Falie ist zu beweisen, dall derartiges nur mithilfe von Anpassung 
oder Charakterlosigkeil moglich war . 

u Zur Obernahme des sich geradezu aufdrăngenden und weitgehend wohl Gemeinplatz 
gewordenen Verfallsgedankens (vgl. Palm S. 13) durch Tacitus iiber Ssllust s. Mazzarino III 
36; 81 : Stărkstes uns iiberliefertes Beispiel ist m.E. sein Segestesbild. Filr moglich halte ich, 
dall erwăhnte Einleitung des Florus als Replik gerade auf derartige Deutung verstanden werden 
mull, ja sich aur Tacitus personlich bezieht. Zum Tacitusproblem eine in diesem Zusammen
hang nicht zuletzt wegen moglicher psychologischer Konsequenzen interessante Beziehung 
zwischen Agricola- und Galbabild arbeilet zuletzt. R. Tanner heraus (Greece and Rome 16, 
1969, 96 ff). Trifft die von Knabe 1972, bes. s. 67 herausgearbeitete und als mogliche Ansicht 
weiterer senatorischer Kreise in Rom aus Vergleich einschlăgiger Zeugnisse bei Tacitus und der 
philostrateischen Vita des Apollonius v. Tyana gedcutetc Bezichung von ... awqipoauv7j ... und •.. 
ţ3ii:at:Aeuc; )(p7jaT6c; ... zu, so wăre vielleicht auch von hier aus auf ein Suchen nach Moglichkeiten 
zu schliellen, unter gewissen Bedingungen die Monarchie nicht nur als notwendiges Dbel în 
diesem Kreise anzuerkennen : Die Genese des Optimus-Princeps-Bildes zur glcichen Zeit liclle 
sich iiber Paribeni hinaus dann nicht zuletzt aur versuchtes Entgegenkommen und Bereitschaft 
zur Konzession auch im Ideologischen von andercr Scite her verstehen. 

12 - c. 488 
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einer Entwicklung, die mit Festigung der Monarchie ganz zwangslăufig 
zu einem anderen Verhăltnis von Staat zu Biirger, d.h. jetzt von Herrscher 
bezw. Imperium zu Untertan 43 , fiihrte und in der Tat schon vom Răum
lichen her gesehen Rom und sein leitendes Gremium gleichsam an den 
Rand der Bedeutungslosigkeit drăngte 44• Verzicht auf offensive AuJ3en
politi.k durch Augustus als eigentliches Bewegungselement romischer 
Politik konnte sich nur als A.kzentverlagerung nach innen auswirken : 
Verstărkung jener Rich in allen Bereichen auswirkenden Integrations
entwicklung und geradezu notwendige t!berwindung bestehender A versionen 
gegen Person wie Regime gehen Hand in Hand 45• Die Nachfolger des 
Augustus aus der julisch-claudischen wie auch der flavischen Dynastie 
hielten an dem einmal aufgestellten Prinzip fest und fOrderten, jeder 
der Herrscher in einer fiir ihn spezifischen Weise, bei offensichtlich gleich
bleibenden Zielvorstellungen diesen ProzeJ3 einer Homogenisierung. Und 
wenn es einen MaJ3stab der Herrscherqualifikation fiir diese Zeit gibt 46, 

dann scheint es der, wieweit sich der einzelne darauf verstand, die von 

43 Dazu jelzl J. Blcichn, iJer l'reis des .4.clius A.ris/eides au( da.~ rom isc he We/ireicll, 
Nachrichlen dcr Akadcmic dcr Wisscnschaflen in Gottingcn, phil. hisl. Klassc 1966, 225 ff., 
bes. S. 236 zu or. 26, 22; :n. Nachrichll'n iibcr das im wescntlicht•n ablehnendl' Urlt•il des Tacilus 
711 dl'm hicr sich ergebendl'n Problem gesammell bl'i A. Hardinghaus, Taci/us 1111d dir Griecllen, 
Diss. Miinsler, 1932. Trolz eincr groOcn Zahl t•inschlăgiger Zl'ugnisse schl'inl clas Verhăllnis 
des Aulors mit seinen Erkenntnismoglichkl'ill'n nus clem 1. wit• 2.Jhdl. zu jl'nt'r Inlegrations
politik nicht g:rnz klar zu erkenncn ; l'S wiirc îndes moglich, claO scinc Darsll'llung der domi
lianischen Zeit wcill'r geholfcn hălle. DaO Tncilus als Historikt•r wic als Zl'ilgcnossl' dil~ 
Griindc und Notwcndigkciten nichl iiberschcn habcn kann, dit• fiir angcclculete Enl
wicklung sprachen, licgt nahe: Einc Reihe dirl'klt•r wic indirl'klt•r Hinwcisc auch aus dem 
Erhallcnen driingl in der Tal zu dt•m SchluO, t•s miisse clic nul dit'Sl'r Enlwicklung Hand in 
Ihnd gehcndc. in seinl'n Augen alil•rdings allzu jăht• Akzcnt\'t•rlngt•nmg nach Oslt•n und die" 
in allcn Lchl'nsberl'ichcn gcwesen st•in, der in dt•r Furchl vor dem Efft•kl allzu friihcr 
Enlfremdun!{ scine Opposilion gcgcniibt•r dt•n bestimnll'ndcn Krăflt•n scincr Zl'il in fasl all 
ihrcn Erscheinungsfornn•11 mit lll'rvorricf. 

44 S. dazu HeuO S. 288, vgl. auch t:. Kahrsll'dl. l\111/11rgcsc/1icll/e dl'/' rii111isc/1e11 l\aiser
:ei/2, Rcrn 1958, passim. Zu der von hil'r aus am l'heslt•n vt•rstănclliclll'll Opposilion t•im•s Pal'lus 
Thrasea s. auch :\!azzarino I! 465. 

45 S. dazu allerdings H. Fuchs, Der gei.~lige \\'iderstand gcgen I/om, Berlin, 19:18, 15; 27. 
In dicscm Zusammcnhang bezl'ichnl'nd isl m.E. dit• Enlwicklung dl's rOmischcn liber/as- zum 
/iberali/as-(;edanken (vgl. dazu Stylow S. 29 und Anm.), dic angesichls griiOPrcr Flexibilitiit 
und Anwcndungsmoglichkeiten des !l'lzll'l'cn auch fiir den nichl spl'zifisch riimischcn Bereich 
kaum ohnc politischc Nebcnabsichlen denkbar isl, wic dicsc vornchmlich clas 1 . .Jhdl. kennzcich
nen. Dic wenngleich crsl um 120 n. Chr. nachwl'isbare Legende LOCVPLETATORI ORBIS 
TERRARVM liiOl sich von hier aus wohl kaum iibcrschl'n. Etwas anders, doch nichl im \\'ider
spruch, hierzu Bleickcn S. 258. Dic Vcrbindung mit dl'm securi/as-Gt•danken (allgcml'in hicrzu 
immer noch H. U. Inslinsky, Sicherheil a/s polilisches Problem des riimischen /\aiserlums, Badcn
Baden, 1952) lag nahc; daO cinschlăgige Zcugnisst', wic Rleicken a.a.O. mit Hccht belont, nichl 
vor dcm 1. Jhdt. nachweisbar sind, fiilll auf, JicOc sich abl'r Wl'nigslcns ll'ilweisc von hier aus 
mit erklărl'n. Die groOc Spannwcite auch dieses Bcgriffes frl'ilich lăllt aus dl'r :\tiim.lcgende m.E. 
auf Verbn•ilung da mit verbundencr Vorslellungen nichl nur im Bcrl'ich des Rechllichl'n schlie!len, 
wie dil's iiberdies auch dic von Bleicken fiir dic Spălanlikc hcrangczogcncn Salvianstclle zeigl. 

48 VgL dazu Symc S.518. Es bleibt zu priifcn, wie weit das Bild ci1wr ganzen Reihe 
romischer Kaiser von ihrem Vorantreiben ihrcr Jnlegralionspolitik einer- und der ablehenenden 
sladtromischen Perspcktive bestimmt !st. Dies gilt bes. fiir die julisch-claudischen Kaiser scit. 
Caligula. Zu Nero bczeichnend ILS 8794, vgl. auch G. Schumann, llellenislisclle und griecllisclle 
Elemente în der Regierung Neros, Diss. Ll'ipzig, l 9:JO; einc bezeichnende andere Ifaltung als die 
sladlromische reflektiert auch das Phănomcn des Falschcn Nero in dt~n iistlichen Rcichsleilen. 
Auch dic Polilik Vespasians, dic das Problem Jediglich von andcrer Seile anpackl, scheint 
sich im Wescn dcr auguslcischen Ziclselzung bcwuot (vgl. auch Fuchs S.20 ff.). 
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Augustus in diesen Dingen zum Prinzip erhobene Geduld zu bewahren 
und nicht etwa - das Beispiel Neros sagt hier alles - zu forcieren was 
sich nicht forcieren lieJl 47• Unser Bild von Innen- und Verwaltungs
politik einzelner Kaiser in diesem Zusammenhang ist einigermaJlen lticken
los : So gibt es denn Anhaltspunkte, den eigenartigen Zwiespalt von 
Vemunft und lJberspanntheit, wie er im rein Personlichen neben Nero 
auch Domitian kennzeichnet 48 , nicht nur aus dem Psychopathischen ihrer 
Veranlagung heraus zu erklăren. DaJl die auJlerromischen Bestandteile 
der Bevolkerung des Reiches, besonders im Osten, an die sich notwendig 
herausbildenden Herrschaftsformen eher gewohnt als Rom mit seiner 
festgefahrenen rex-tyrannus- Ideologie, dem Imperium als solches wie 
der Integrationspolitik schon deshalb eigentlich nur Zustimmung entgegen
bringen konnten, versteht sich von selbst. Denn abgesehen von den 
nunmehr sich bietenden l\foglichkeiten gedeihlicher, friedlicher Zukunft 
fiir einzelne wie ganze Volker, die weit in den Schatten stellten, was etwa 
hellenistische Geschichte hier zustandegebracht hatte - Rom mit seinem 
Augenmerk auf eine bestimmte Porm von Biirgerrechtspolitik zeigte 

47 Zu Augustus s. J>io Cassius 52, 19 ff; 56, :J:J. clazu Gard lhausl'll I 5.1;1. Von seinen als 
\'crfallserscheinung aposlrophi1•rlcn Nachfolgern scheint sich in cler Tul Augustus t•hcr durch 
die Behulsamkeil scirws \'org1•h1•ns unei eine aur lange Zcil hin herechrwle Zil'lselzung zu unter
scheid!'n. Vgl. dazu Dion. Hal. 1, 9; 2,17, s. Palm S. 10 rr. mii kliin•nd1·n Hinweisen auf die 
I>iskussion. Wesenlliches bringl hi1•r hereils cl1•r RE-Arlikel von Ed. Schwartz. Trolz dl•r 
Schwit•rigkeil, die einschliigigl'll Zeugnissc Hir elen Aulor in t•int·n innercn Zusamnwnhang zu 
hringl•n, schcinl mir ein1• anliriimisch1• J-Ialtung aus keinem von ihnl'n l'rsichllich. Wichlig 
îndes sch!'inl nichl zu verkenr11•nde Ahsichl 1•im•r Ahstimmung und das Such1•n nach gegen
sciligcm Verslăndnis zwisch1•11 griechischer unei riimischer \\'ell. Siehl er Rom mil gri1•chischen 
Augen und ăhnlich wil• bereils Polybios milhilfe d1•r fiir gri1•chisches Selbstverslăndnis lăngsl 
1•11lwickeltcn Perspl'kliven, dit• herausgl•urhl'Îll•len Ziige geneliselwr Vcrwa11cllschart zwischen 
Gricchen und Hiilm•rn (vgl. Palm S. 12 ff.) sind Aufzcigcn vo11 l\Higlichkeil1•11 dt•r Synlhest• vou 
andcrcr Scite hcr. \\'il• wcil anderseils unverkl·nnbart• Romkrilik lclzllich lilt•rarischt• Topik 
isl, lălll sich kaum enlscheiden; immerhin handcll t•s sich 11111 Symplome, dit• auch Augustus 
zu bckămpfen fiir wichlig hiell. Damii hlcihl Dionys im Bereich WC'nn nichl orrizielll'r Sprach
regclu11g so doch polilischt•r (;rundlinien, wit• sit• Augustus frslgelegl halte (zu d1•111 „enlroma-
11isierl-1•nlharbarisierl" als lrerrend gewăhllt•r Fornwl Palm S. 1 li vgl. S. 61 : ln cler Tal scheinl 
der sich von hicr zu Aelius Arislt•idt•s spamwncle Bogcn nichl zu iibt•rsehen). Fiir dil' lsolation 
\'Oli Dionys und Polyhios in solchem Zusammenhang (so bcs. A. Boulangcr, i\e/ius Aristide, 
Paris, 192:i, :!58) fchlen uns schliissigt• Beweist•. Dafiir, dall clit• Polilik des Augustus iibcr dic 
bckan11lcn hi11aus noch anderc Hegisler zu zicht•n halte, sprăche nichl zuletzt auch die auffal
lendc Poseidoniosverwe11du11g zn diescr Zt•il (s. clazu W. Capclk, Klio 25, 1932, 98 H.). Zu Pl'rso
nalpolilik und Durchsl'lzung romisclll'r Jnstilulionen mit griechischcn Elcme11lcn s. Schumann 
S. :rn, dcr frcilich Nt•ros Gricchl•nvorlicbt• auf ei11c Erbanlagt• zuriickfiihrt. Vt•rslăncllich wird 
solchl• Pcrsonalpolilik îndes am ehcslt•n in Verbindu11g mii dem zugleich sich vollzi!'henden 
Aushau dt>r Monarchit•. Als kullurcllc Komponcnlc cler Jnlegralionspolilik wichlig schcinl 
clic Ei11Hihrn11g griechischl'r Spicle in Italic11 Hand in Hand elwn mii Abbau des Gladiatoren
wescns als ei11cr spezifisch rcgionalc11 und în weilen Tt•ih'n des lmperiums kaum erwiinschten 
Analogie. 

48 \'gl. Symc S. 510 ff., Bleickl>n S. 228 rr., b1•s. :J21 ; zu N1·ro s. Baldwin S. I :-i2, vgl. 
zulclzl E. Paralore, Slud. Horn. 17, 1969, 269 ff. mii iihnlich1·n AnsÎl'hlen. Zur hezcichne11dcn 
llallung des Tacitus s. Mazzarino III ,10; dit• Wirku11g clcs J>hă11omens im Lilcrarischen scheint 
slărkcr als im Polilischen. Dt•r cigenllichc lJmbruch, soweil vo11 solchem zu reden, scheinl 
sich ersl unler Domilia11 zu vollzichcn; sl'il ihm isl Auscinanckrselzung Rom-Impcrium nur 
noch im rein Theorelischen nachweisbar. Zu [)omilia11s \\'irkt•n auf unmillclbarc Nachfolgl•r 
s. K. Walcrs, AJPh 90, 1969, :i85 H. : Ih'r Kaiser, vo11 dcm bezcichnenderweise kcin Senalus
consullum erhallcn ist (Dig. 40, 16, 1 ), konnl1• kaum anders als vo11 ei11schlăgigen Erkennlnissen 
scin!'s .fahrh1111dcrls ausgchcn u11d zugleich clic Lchn·n aus clem Schicksal Neros zichcn. 
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sich wie eh und je auch jetzt uninteressiert an sozialen Umwălzungen, 
und so boten sich in erster Linie den tragenden, zur Artikulation dessen, 
was sie bewegte, am ehesten befahigten Schichten untertaner Gebiete 
diese Aussichten nie gekannter Prosperităt als Dank fiir Zusammen
arbeit und Loyalităt gleichsam an. Ungeahnte Moglichkeiten verstărkter 
soziaJer Mobilităt 49 geradezu auch im Vertikalen aber ergaben sich dariiber
hinaus angesichts solcher Umstănde auch fiir andere, im Verhăltnis 
zu diesen inferiore, damit von selbst: Dafiir, wie weit man auch sie als 
wichtig empfand, gibt es zwar kein durchschlagendes literarisches Zeugnis, 
auch wird gerade hier zwischen den einzelnen Reichsteilen zu unterscheiden 
sein 60 - man pri.ife indes die Inschriften entlegener Provinzen selbst 
ohne grolle Kulturtradition, um festzustellen, welche Auswirkungen der 
eingeleitete Integrationsprozeil und bei offensichtlich welchen Bevol
kerungsteilen hatte, seit die damit verbundenen Aussichten und Moglich
keiten auch dort bekannt geworden waren. 

Erwăgungen solcher Art freilich konnen sich nm· auf das Grund· 
sătzliche beziehen, Vorbehalte, wie sie im einzelnen hier und da nach 
wie vor auch aullerhalb Roms bestehen mochten, ganz hinwegzudis
kutieren, wăre ein nutzloses Unterfangen. Gegeniiber Breite und Inten-

49 Material zu dcm an sich komplcxen Problem S. Halm S. 92 ff, bes. 140; 154; 201. 
Zum Problem sich bildender Imperiumsoberschicht s. G. Woloch, Roman Citizenship and Athenian 
Elite. A Prosopography AD 96-161, Diss. Johns Hopkins' University, 1966 (mir nur auszugsweise 
zugânglich); zu Aelius Aristeldes §§ 64; 75 s. Bleicken S. 246. Auf immanente Erziehung und 
soziale Mobilitiit durch Imperiumsdienst weisen die §§ 59 ff; 77 ; 85 hin (vgl. allerdings Oliver 
S. 926; zu dem ... qiu:>.oxpw~aixv-re:~ ... §78 als Hinwcis auf die diesc Mobilităt garanlicrende 
Wertung s.S. 936, vgl. Bleicken S. 273); einen anderen Hinweis aur das Erziehungsprinzip 
sehe ich in dem •.. µotp<XL, !:>.ixL ... tve:a7tixpµ€vixL ... § 67a il,hnlich wie in der Betonung des 
· . ip)(e:Lv -&p)(e:a~<XL ... -Problems mit seinen Variationen in der Redc (vgl. dazu Palm S. 60). 
Nach dcn Ausfilhrungen § 60 ff. ist interessant in diesem Zusammenhang dann das ... 7tt11'1)aL 
~1 'lt"AoualoLi; •.. § 66. Zum Vergleich heranzuziehen wllre m.E. wenigstens indirckt auch Dio 
v. Pr. Or 31, 161 und als charakteristische Travestie (s.o.) Lukian Demon. 40. Neben den hier 
aufgezeigten, bes. drastischen Stellen der Aristeidesrede freilich muO aur die Rede als Ganzes 
wie die erwj\hnten Interpretationen verwiesen werden. Zum Niederschlag dieser Symptome als 
VerfremdungsproztO bei Tacitus s. in diesem Zusammenhang auch Mazzarino III 82 : Als literar
historisch greifbare Folge einer sozialen Entwicklung scheint das von Mazzarino III 131 mit 
dem Sammelbegriff „Schiavi illustri" umschriebene Pha,nomen nicht zu ilbersehen, gleichgilltig, 
was an Voraussetzungen im Einzelfall man auch immer annehmen will (vgl. auch Oliver S. 871 ; 
drastisches Beispiel die Selbstzeugnisse des wenngleic haus regionaler Oberschicht stammenden 
Appian, vgl. hierzu I. Hahn, VDI 1968, 1, 72; 74 mit der Gegensposition Tac. Ann. 14,4). 
Zum bilrgerrechtlichen Aspekt der Rede, wie er von sozialen kaum zu trennen ist, s. Bleicken S. 
236 ff., bes. 244. Sprachregelungen oder offizieller Auftrag, der Slil wie Inhalt bestimmte, sind 
filr die Rede nicht zu erkennen. Filr ihren historischen \Virklichkeitsgehalt indes gibt es Beleg
stellen in Fillle (Material bei H'.lmmond, bes. S. 167 rr.), und so wird sie als echtes personliches 
Bekenntnis zu verstehen sein, zurilckzufilhren nicht zulelzl aur cine auch fUr ihren Verfasser 
liingst selhstverstllndlich gewordene Tradilion. Zuletzl sieht hingcgcn Bowie, bes. S. 37, vornehm
lich in drilckender Belastung, UngewiOheit und Sorge gcrade bei den oberen Schichten dcr 
Imperiumsbevolkerung das entscheidcnde Kriterium dicscr Zeit (mit Recht bereils Bleicken 
S. 227 gegcn ănhliche Ansichten Boubngers). Ich weill nicht, wie weil dic Intensilăt der von 
Bowic S. 18 angefilhrtcn Zeugnisse schon ihrer Herkunrt nach gegcn die vorbehalllose Zustim
mung ausreicht, mochte aber meinen, letztere wiegen schwerer, s. auch Miliar a.a.O. Freilich 
bleibt es schwer, vom Detail aur das G:inzc zu schlieOen, in vorliegcndem Falie allerdings scheint 
der Einzelfall zu dominieren 

60 Unserc Nachrichten ilber das unler Augustus bekannll' Germanenvcrhăltnis wie 
viclleicht auch dic Hintergrilndc des taciteischen Calgacusbildcs lasscn sich wohl nur mithilfe 
Viilkerpsychologischer Erw11.gungen und Folgerungen erklăren. 
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sităt von Zeugnissen der Zustimmung freilich scheinen sie kaum ins 
Gewicht zu fallen, mogen derartige Vorbehalte es auch gewesen sein, 
die etwa den jiidischen Krieg und die Zerstorung Jerusalems herauf
beschworen und einige Zeit danach selbst etwas wie das Gefiihl allgemeiner 
Unsicherheit unter bestimmten Voraussetzungen entscheidend mit ver
stărkten. Die fiir das erste Jahrhundert so charakteristische stadt
romische Opposition lăBt sich vor diesem Hintergrund wohl am ehesten 
verstehen, hatte iiber das Allgemeine hinaus Augustus doch bereits in 
seiner Personal- und Verwaltungspolitik gezeigt, wie wenig die spezi
fisch romischen W ertmaBstăbe und Gesichtspunkte hier fiir ihn noch 
von Bedeutung waren. Mochte man rational die Notwendigkeit solchen 
Vorgehens einsehen, ja selbst die Entstehung eines Romertums ver
stehen und begriiBen, das mit der Stadt Rom nicht mehr als den Namen 
gemeinsam hatte: Verstăndnis und Ressentiment zugleich widersprechen 
sich, brauchen einander aber nicht auszuschlieBen, und erst dieser Wider
spruch scheint es zu erklăren 51, da.13 ein Tacitus in stadt- und senatsromi
scher Deutungsweise die Kaisergeschichte als einen Krankheitsbericht 
konzipiert oder selbst die halboffiziellen Kaiserbiographien im Hămisch
Ironischen sich weitgehend erschopfen 52• Personenkreis und Zielsetzung 
dieser stadtromischen Gegnerschaft genau zu umreiBen und eine Ent
wicklungslinie etwa ihrer Argumentation zu zeigen, scheint im einzelnen 
aussichtsloses Unterfangen. Wissen wir doch fiir keine der in diesem Zusam
menhang heranzuziehenden Personlichkeiten, wie weit ihr Verhalten 
vorwiegend von Bildungserlebnissen oder aber von politischen Erwă
gungen bestimmt war und etwa beide Sphăren einander durchdringen. 
Un.sere Quellen stellen die Dinge so dar als hătten philosophische Postu
late und historische Beispiele von Fall zu Fall eine wichtigere Rolle 
gespielt als die Auseinandersetzungen mit der Gegenwart, wăhrend ander
seits die Geschichte Traians vermuten lăBt, zu seiner Zeit babe es eine 
fundierte Opposition nicht mehr gegeben, so da.13 man sich Tacitus 

n Vgl. Syme S. 176 ff; 766, Gymnasium 69, 1962, 255. DaC sich das Wesen des lmperiums 
fiir einen zeitgenossischen Autor am ehesten in dessen leitendcn Persiinlichkciten manifestiert, 
liegt auf der Hand und stcht in engem Zusammenhang u.a. mit der Fragc nach den 
Bildungsml!glichkeiten fiir breitere Massen in dieser Zeit, wie sie ilberdics oben fiir dic Biographie 
aufgeworfen wurde. Zeugnissc von antiromischem Se!bstverslehen, in ăhnlich('n Formen arli
kuliert, s. Fuchs S. 57 ff. War dabei die augusteische Zeit von den durch Cicero zum Allgemeingul 
gemachten Kriterien ausgegangen (vgl. dazu U. Knoche, Philologus Suppl. 27, H. :i, 1930, bcs. 
74), bereit zu Verquickung von derart Traditionellem und typisch Riimischem nichl zuletzt um 
jener Zielsetzung willen (vgl. bes. S. 76), so scheint das 1. Jhdt. nichl zuletzt durch gewisse 
Modifikationen dieses Monarchenbildes im Grundsă,tzlichen (zu Sen. Clcm. 1,3 S. 82) gekenn
zeichnet. Das Traianbild des Plinius wiederum ist Rilckkehr zu Augustus, Zll vcrstehen wohl 
aus den Ereignissen und Erlebnissen der Generation vor ihm. Zu Vcspasian s. bcs. Fuchs S. 63. 
Es wlrd schwer, etwa seincn Alexandriaaufenthalt anders als aus eincm Suchen nach Unter
stlltzung auCerromischer Reichsteile zu einem Zcitpunkt zn vcrstehen als solchc in Rom. noch 
ungeklărt scheincn muete. Alexanderreminiszenz mag dabci anklingen und stcht nicht in 
Widerspruch, kann indes abcr nur zweitrangige Rolle gespielt haben (ctwas andcrs A. Hcndrichs, 
ZPE 3, 1968, 51 ff.). 

62 D:.O man Scheidung nicht allzu kategorisch vornehmen darf, zcugt nchrn Aufidius 
Bassus (s.o.) auch Cluvius Rufus, dcr es immerhin unternahm, eim·n Nero zu fciern (vgl. Tac. 
Hisl. 4, 43, s. auch Syme S. 178; 285; 289); ăhnliches gilt vielleichl auch fiir Fabius Rusticus. 
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auf seine Gegenwart bezogen eigentlich nur als isolierten Einzelganger 
vorstellen kann 53 • Dann aber ware die uns zugangliche Geschichte der 
Kaiserzeit im ersten Jahrhundert in ihrer spezifisch romischen Betrach
tungsweise letztlich nur das Ergebnis zufallig sich gestaltender Quellenver
haltnisse: Dafiir, wie wenig eine solche Geschichte der Kaiserzeit noch den 
Namen romisch verdiente, sprache dann am deutlichsten, wenn wahrend 
nach wie vor anhaltender Senatsopposition im letzten Drittel des J ahrhun
derts ein Flavim; Josephm; den Rericht einer Gewaltaktion zum grandim;;en 
Bekenntnis ausgestaltet 54, bald danach ein Dio von Prusa aus Bithynien 
Imperium 55 und Monarchie nach scheinbaren RiickschHigen in einen all
gemein hi:-1torisch-ethnischen Zusammenhang zu stellen und wenige 
Jahrzehnte spater Aelius Aristeides neue VorRtellungen diese8 Herrschafts
systems zu entwickeln vermag 56• Gerade die Vielschichtigkeit de8 Ent
wicklungsprozesses wiederum aber konnte es dann sein, die dem Historiker 
es unmoglich macht, die eigene Gegenwart zu deuten 57 • Zwar schrieb 

53 S. dazu Syme S. 217 ff., 19;1 ff. Wie weil aus cll'll Zl•ugnissen lll•i Tacitus Zuslimmung 
zu einem politischen Konzepl I hclrians nach Enlt:\uschungen unll'r Traian zu l'nlnehml'n isl, 
schcint mir indcs trotz grundlegl'ndl'r Erorterung des Problems S. 502 ff. angesichts mtiglicher 
Lebensdau(•r des Historikers in der Regierungszcit H1drians schwer zu (•rkenncn. Ungeklfrt ist 
:iuch dic Frage, wit• weit Politik dieses K~isers zumindesl fiir die ersten Jahrc sich als Gcgensatz 
zu der des Vorgangers Vl'rstand hezw. zu vl'rstehen war, bekannte Einzelheitcn besagen m.E. 
hier Zll wenig. Der sallustische Dekaclcnzgedanke zumindest wiirde dann fiir d ie Ietzl(•n Jahre 
des Tacitus kaum passen. Spi\ldatil'rung fiir Leben und Werk des Tacitus neuerdings auch bei 
J. Laugier, Tacite, Paris, 1969, bes. 5. Indes wiirfe die hil·r angedeutele Analogic Traian-Germa
nicus, Hadrian- Tiberius nem• Probleme auf. dil' angesichls bisher gewonncnl'r Erkcnntnissc 
k:ium zu li.isen scheinen. 

54 S. cluzu bes. Hahn S. 207 

65 lJnler vielem anderen besonders schlagend m.E. das ... vuv ouv E:rrd •.. Or. 19,26 als 
llinweis auf Synthese von Vcrgangenhcil unei Gegenwarl. Zu Or. 2 s. zulelzt D. Kil~nasl; 

H. Castritius, Historia 20, 1971. 
58 S. dazu Heun, Anlike und Abendland -1. 195·1, 91, vgl. Bleicken S. 232. lch 111111.l 

gestehen, daO ich den l.'nterschied zwischen Arisleides und Plutarch nicht als so gcgensălzlich 
cmpfinde, sondern gerade in dcn von B. :ingefiihrten Bl'll'gslellen eine wenngleich aus anderem 
Bereich stammende Dl•monstralion jenes Willens zur Nutzbarmachung l'igl'ner Vergangenheil fiir 
die griechisch-romische Gegenwarl mit allen sich hieraus crgebenden Konsequenzen sehe : Der 
Versuch eincr Abfassung von Kaiserbiographien (s.o.) gehl in die gleiche Richtung. llncl 
ahnlich brauchl etwa Plutarchs Vl'rWl'ndung politischl'r Begriffe aus l'igener Vergangenheil 
nicht NJchtralll•rn sondern konnte Versuch sein, den zu seiner Zl'il noch nicht abgeschlossenen 
Oberg1ng fruch bir zu gestalten. S. auch Mazzarino III 11:1; l:ls. 

57 S. dazu H 1hn S. 1:l9. Wenn iibl'rhaupt, clann wiirl' vielleicht von solcher Schwierigkeit 
eigener Gegenwarlsd(•utung aus jl'ne ... dissalisfaclion wilh lhl' politica! situation of the prl'· 
sent ... (s.o., Rowie S. -1) Zll verslehen, dil' ihrl'rsl'ils dil' sl'nlimentale Bl'schăftigung mit allzu 
gcrn~ betrachlelcr eigl'ner Vl'rgangl'nhl'il nahell'gh•. Mil Recht weist Howie S. 36 darauf hin, 
dai.I sich dirl'kte Bezil'hungen zwischl'n erwiihnter lall·inisch-romiscln•r durch augusteisclw 
Kullurpolitik g(•fi.irderl. unei zcilgenossischer griechischer Allertumsfreundlichkcit schwl'r 
nachweisen Iassen. Indes mm hat Ietzlerl' eine altere Wurzel: Di(• Tatsachl', daO Rom hier zu 
lernen halte, konnte demnachauf das spezifisch griechische Selbstbewulltsein der in dicsen Dingen 
Beschii,ftiglen sl'hr wohl seinen EinflulJ ausgeiibt haben. Zwar Iăllt sich auch hier fiir alll's 
Oberlieferte kaum ein einheitlicher Nennl'r zil'hl'n, und dil' :\foglichkeilen jener geisligen Emigra
tion von Fall zu Fall werden nicht auszuschlil•lll'n sl'in (vgl. dazu auch G. Bowersock, Greek 
,<"op!iists in Ilie Homan f.:mpire, Oxford, 1969. 15 ff.). Doch scheint sich dies in cler 2. Hălfll', 
spătestens geg(•n Ende des I. Jhdts. endgiiltig nach cler anderen Seite zu neigen, wobei sicher 
auch hier clas Philnomen Domilian den Ausschlag gab. Die Selbstzl'ugn·ss! nichl nur cler Rheloren 
sonclern anclerl'r Personlichkeilen, man Vl'rgleichc nebl'n Appian auch Arrian, lassen sich kaum 
anders deuten, und nicht in jl'dem Falie reichen vl'rmutl'ler Realismus odl'r ab(•r Opportunismus 
wr Erklărung aus. Nicht zull'tzl von hier aus el wa wcrdcn die Zeugnisse von Alhenromanlik 
aus dem 2. Jhdt zu verstehen sein (vgl. dazu Fuchs S.52; zu Lukian Nigrin. 12 s. Palm S. 51): 
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jeder Herrscher seine eigene Rechtfertigung. Trntz bereitgesteller Informa
tionsmoglichkeiten, Archiven und Sammlungen aber gibt es keine Nach
richt, daf3 in dieser Zeit ein Geschichtsschreiber beauftragt worden ware, 
die kategorh;che Deutung der sie als Ganzes oder auch nur das Detail 
hestimmenden Komponenten zu geben ss. 

Wir wissen nicht, wie weit auf3erliche Umstande, offizieller Auf
trag oder selbst ephemer Hieh verschiebende Sprachregelung das Schaffen 
eben erwahnter, nicht zm· Opposition zu rechnender, auflerromischer 
Autoren mitbeHtimmt haben. Sie spielen indes wohl eine geringe Rolle 
gegentiber einem echten, vorbehaltlosen Geftihl von Zugehorigkeit und 
Zustimmung, das e8 den Reichsuntertanen offern;ichtlich besonders leicht 
macht, die Segnungen des ImperiumH in der auf uns gekommenen 
Weise zu feiern. Dabei aber scheinen e8 nicht allein die erwahnten aufleren 
Vorteile, die die Zungen lOsen : Im Hintergrund aller einschlagigen Bekennt
nisse offenbart Hich vielmehr deutlich da8 Gefilhl von der Wichtigkeit 
der eigenen Rolle, der eigenen Funktion ftir <las nene Ganze, und verleiht 

Nach Hadrian hi('rin l'lwa El('lll('lllc immanenll'r Kulluropposition sd11'n zu wollen, gchl an 
dl'n Dingcn vorbl'i. So war ('S immerhin t•in Krilon von Pil'fien, Lt•ibarzt Traians, der di(' t•rste 
bcdcutcnde Lokalgl'schichtl' geradt• Makcdoniens verfallk; zu den Umstandcn der Rede Polyans 
fiir das makedonische Koinon s. zwar J. Deininger, Die Provinziallandlage der riimischen J\aiser
:eil, Miinchen, 1965, 91 : Die Verbindung zwischcn ausgerechnel dicsem Rcdner und der Sache 
bleibt auffallig; cs wird schwer, die Oherliefl'rung einer moglicherweise ephemeren Angelegen
hcit ohnc erwiihnten lil•fer wirkenden Bezug sich vorzustellen. Zu alexandrinischer Sclbst
deutung clwa durch Appian s. Hahn a.a.O. bes. 74 rr. Sie lăDt sich nichl nur durch eine Reihe 
underweiligcr, an angegebener Stellc gesammelter zeitgenossischer Belcge erganzcn, sondern 
fiihrt bei dcm Autor mit seincr iihcrlegenl'n Materialkenntnis sogar zur Umdeutung herkommlicher 
\'orstellungen el wa beziiglich des Kleopatra (vgl. S. 79 H.)- und Anloniushildes (s. dazu bes. 
Studien zur Gesc/1ichle und P/ii/osopllie des Altertums, Budapest, 1968, 201 ). Mehrfach bclonle 
Beziehungen All'xandrias zu Athen (vgl.S. 77) passen hierher. Steht m.E. damil Appian in 
Beziehungen zu Heimal wic zu Imperium in einer Linie mit Arrian, so glaube ich im Gegcnsatz 
zu Hahn nichl (s. bes. S. 85). dall dcr Hisloriker um Aurrechthalll'n dcr Pcrspeklivcn cines die 
Dingc von aullcn Betrachtenden 1.Jemiiht war, wie immcr man seine Qul'lll'nvl•rwendung fiir 
die Zeil der Imperiumscntwicklung hl'urleilen mag. Vielmehr mochlc ich auf das Gegenleil 
schliellcn. Welchen Ausschlag fiir das 2. Jhdt. fiir all dies im cinzelncn der Philhellenismus 
Hadrians gab (vgl. Blrickcn S. 211 ). ist schwl'r auszumachen : Nahe licgt indes, dall diescr 
sich im Rahml·n l'iner langen Tradition fiihlend, die ihm seine Holle aurgab, nichts ge[Orderl 
hahen kann, das cr im (irundc als imperiumsrcindlich ansehen muDte. Zum Problem s. auch 
F. Miliar, JRS 59 1969, 12, der in Zusammenfassung rnoglicher Ziele jcner Greek Renaissance 
das .... aclively shaping allitucll's to lhe presl'nl .. als lelzte und damit wohl wichligste 
Bcgriindung sil•hl. 

~s Zu Dio v. Prusa s. hes. Palm S. 16 rr., der mit Rccht Kriterien einer Rom[eindschart 
des Redners bczweirell. Ich fragc mich, oh fiir Dios Zeit cine Trennung in allgemein anerkann
ll's und als notwendig angeschcnes Impl•rium als polilische Konstruktion und dcssen Trăger, 
die Romer, herechligl isl (s. dazu E. Baumann, /Jeilriige :ur Beurtei/ung der Riimer in der anliken 
Uteratur, Diss. Rostock, 1930), die hierfiir angdiihrten Zeugnisse liellen sehr wohl gerade auch 
aur das Gegenleil, die Sl•lhstverslăndlich gewordene innere Einheit aller Elemente, schlieOen. 
Gerade aus dem Geriihl solchcr Selbstverstândlichkeit heraus werden jene zweirelsohnc als 
Krilik zu deulenden Slellen (s. bcs. S. 22) m. E. erst moglich und verstii_ndlich. Aus Dio scheinl 
uberdies erstmals auch dic oben angedeuletc formende, erziehende und ilber das rcin Polilische 
hinausgehende Wirkung des Phii_nomens Imperium deullich (vgl. bes. S. 25): Die Monarchie 
wird auf solchc \\'eise zur Verwirklichung einerSynlhese allcr bisher giiltigen staatsphilosophischen 
Lchrmeinungen und polilischer Erfahrungen (s. hes. S. 26 H.) und ist glcichsam als Kriinung 
hisherigl'r menschlichcr Erkenntnis zu vcrstehcn. S. in diesem Zusammenhang bes. das ... 
• . . ol u7te:p€zov-:-e:• ... Or. 18. 16 nach scinem spezirischen Sinngehall, elwa im Vergleich zu 
den S. 21 an1H·riihrten Synonyma. 
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diesen Untertanen in ihren eigenen Augen etwas wie eine neue Daseins
berechtigung. Aus derartigem SelbstbewuBtsein 59 ihrer Herkunft nach 
vorerst formell noch peregriner Krăfte und der sehr wohl verstandenen 
Bedeutung fiir Fortbestehen ja Sinn des neuen 'Veltreiches iiberhaupt 
erklărt sich zugleich wohl auch jenes verstărkte Bemiihen um Tradition 
und Kontinuităt historisch gewordener Verhăltnisse innerhalb der unter
tanen Gebiete selbst. Nicht nur daB einzelne Kaiser immer wieder person
lich eine Synthese zwischen Ganzem und Detail herbeizufiihren suchen -
die Amter, die ein Plutarch oder Dio v. Prusa in ihren Heimatstădten 
innehaben 60, sind nicht als Gegensatz zu ihrer iibrigen Tătigkeit fiir 
einen sich mehr und mehr harmonisierenden Reichskosmos sondern als 
deren Ergănzung zu verstehen. Es wăre gut, zu fragen, wie weit eine solche 
Grundhaltung erst es mit war, die die fiir diese Zeit charakteristischen 
literarischen Artikulationsmoglichten schuf bezw. ausbildete. Unser gelău
figes Bild etwa des Attizismus mag das einer in erster Linie literarischen 
Renaissancebewegung sein. Der Wirkungsbereich des Phănomens indes 
erstreckt sich von sprachlichem Ausdruck und ăuBerer Form bis zu Stoff
wahl, Inhalten und Interpretationsmethoden hin und beeinfluBt so jede 
Art stofflicher Gestaltung in Prosa. Nicht zuletzt deshalb ist Entstehen 
oder Entwicklung ohne den EinfluB von Zeitstromungen auch politischer 
Provenienz kaum denkbar. Zeitlich nun făllt das Heraufkommen des 
Attizismus mit dem Eindringen Roms in die hellenistische Staatenwelt 
zusammen: Sieht man ihn von hier aus, so lieBe er sich vordergriindig 
sehr wohl aus der Absicht heraus verstehen, eine Epoche wieder lebendig 
werden zu lassen, deren Werte sich bereits als kanonisch erwiesen hatten, 
und in der nunmehr moglich gewordenen Wiederholung eines Erziehungs
und Bildungsvorganges unter ganz neuen, ungeahnten Umstănden sich 
selbst als dessen Vermittler von vornherein einen entscheidenden Platz 
zu sichern 61• Fur die Historiographie im besonderen aber ergaben sich 
unter solchen Voraussetzungen Aufgaben, die auch sie in Gegensatz zu 
jener stadtromischen Betrachtungsweise der Imperiumsprobleme brin-

68 Vgl. dazu Plut. Mor. 813; zu Tacitus als ideologischem Gegenpol hier Symc S. 513 ff., 
s. auch Oliver S. 892 ff. Material zum Kosmosbegriff als durch die Entwicklung hin konstantem 
Element auOerrtlmischer Imperiumsdeutung s. Oliver S. 880 ff. Als Gegenbeispiel hierzu arbeitet 
Aristeidcs (or. 26,40 ff.) drastisch die griechische Geschichte heraus. 

80 Zu Plutarch s. Ziegler S. 657, Bleicken S. 232, Bowie S. 18, dazu bereils Hahn S. 143. 
Verweis auf die Bedeutung regionaler Aristokratie auch bei Miliar S. 21 (am Beispiel Dexippos). 
In diesen Zusammenhang gehilrt die Betonung gefiihrter eigener Ămter bei Arrian und innege
habter Priestertiimer in der Heimat (zu Bithynika-Einleilung und Anab. 1, 12, 5 s. jelzt A.B. 
Bosworth, Classical Quarterly 1971, bes. 170 ff., der in dem ... 1J ~µa:u-rou ... letzlerer Stelle eincn 
Hlnwels ebenfalls auf Nikomedia, nicht Alhen, sieht, wie ich annahm). Wie immer man einschlii,
gige Belegstellen deuten will, als Ausdruck bewuOter und echter Einordnung sind sie m.E. 
nicht zu verkennen, nicht aber Zeugnis eines Sichzuriickziehens auf die Polis als gleichsam letz
ter Position. Zum ă:pµov(a: -Begriff in diesem Zusammenhang s.Oliver S. 880. Material zur 
Plutarchdeutung auch bei Palm S. 30. Es geht vielleicht zu weit, im Vergleich mit Dio v. l'r. 
ausschlieillich zwischen dem theoretisierenden Ideologen und Plutarch, dem Praktiker, zu schei
den. Zu den Biographien in diesem Zusammenhang s.S. 39. 

81 Nach Schmids Darlegung formeller Symptome s. bes. Hahn S. 74 mit 'Oberbetonung 
des Phănomens als Komponente und Folge romantischer Vergangenheilsbetrachtung, ăhnlich 
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gen mu.llten 82• Sie konnte entweder die eigene, au.llerromische Geschichte 
bis zum Einmiinden in die des Imperiums darstellen und dabei auch 
Irrwege oder Fehler aufzeigen, oder aber sie setzte sich zum Ziel, Wirkungs
und Variationsmoglichkeiten der diese geschichtlichen Entwicklungen 
bestimmenden Krafte auch in der romischen Sphăre bis zur eigenen Gegen
wart hin zu analysieren. Beides konnte wertvoller Beitrag sein, eigene 
Erfahrungen fiir eine gemeinsame Zukunft nutzbringend zugănglich zu 
machen, zwang aber zugleich dazu, sich entweder auf das Au.llerromische 
zu beschrănken oder aber Rom und dessen spezifische Probleme mit 
fremden und wohl nicht ganz geeigneten Ma.llstăben zu messen. Es war 
bezeichnenderweise ein Grieche gewesen, Polybios, der, wenngleich von 
romischem Blickpunkt aus, diese beiden Moglichkeiten erstmals verei
nigte und damit ein methodisches Vorbild gab. Appian 300 Jahre spăter 
geht den umgekehrten 'Veg und zerlegt das, was der Romer nur als 
Einheit zu sehen vermochte, wieder in Schauplătze, Sachbereiche und 
scheinbar unabhăngig nebeneinander liegende Wirkungsgebiete. Man mag 
in solcher Auflosung ins Detail ăhnlich wie in der darin begriindet liegenden 
Synthese von Lokal- und Universalgeschichte methodisches Novum 
sehen und sie als besondere Form kaiserzeitlicher Spezialschriftstellerei 

auch E. Nordcn, .'inlike Kunstprosa6 , Nachdr. Darmstadt, 1958, 343 ff.; 367 ff. Vgl. dazu bes. 
Oliver S. 873. Auch fiir Deulung der sich in natiirlichen, einander nicht unhedingt ab!Osenden 
Phasrn vollziehrndrn Entwicklung als Folge lediglich offizieller Kulturpolitik gib tes keinen 
Anhaltspunkt : Der Aufcnthalt seiner wichligsten Vertreter zu beginnender Kaiserzeit, Caecilius 
und Dionys, in Rom unmittelbar unter den Augen des Augustus freilich legt Einf!uOnahme von 
dieser Seite oder zumindest insAugc gefaOte politische Ausnutzung da mit sich bietender Miiglich
kcilen nahc (vgl. F. Hadermacher, RE V 934, dagegen Christ-Schmid, Stâhlin, Geschichle der 
griech. Literalur6 , ~liinchen, 1920, II 466): Der Ausgangspunkt des Atlizismus im Rhetorischen 
(vgl. Lesky S. 928) widerlegt seine Bedeutung fiir andere Bereiche nicht. So ist bezeichnender
weise Dionys uns allein als Verfasser einer romischen Archăologie in griechischer Sprache faObar 
(s. dazu Bowie S. 36). Zeugnisse fiir eine sich hinter dem Attizismus formierende Opposition 
etwa gegen die durch den Romanismus sich einschleichende sprachliche Verfremdung fehlen. 
Anderseits machen die bekannten Stilprinzipien (s. Norden a.a.O.) die Verwendung von Xeno
phon, nicht Thukydides, ::ils Vorbild im Bereiche der Historiographie plausibel : Der Mpyetot 
-Begrilf weist gerade hier ncben Suchen nach Klarheit und Verstândlichkeit uniiberhOrbar 
auch auf Erlernbarkeit und damit weitere Verwendung nicht nur im Formellen sondern auch 
Aneignung dessen hin, was slch hinter dieser an Inhalten verbirgt. DaO rllmische Politik an 
solchen Moglichkeiten achllos vorbei ging, ist schwer zu glauben. Nicht zuletzt bezeichnend 
hierfilr ist denn wohl auch die lateinische Parallele zur griechischen (s. dazu Norden S. 361), 
freilich erst aus hadrianischer Zeit, d.h. zu erklll.ren demnach vielleicht auch in Verbindung 
mit dem Aussterben jener aus dem 1. Jhdt iiberkommenen senatsromischen Opposition, zumin
dest mit deren Endphase zusammenfallend. Anders Bowie, der S.22 auch im Attizismus, zusam
men mit Athenromantik und 2. Sophistik, Zeichen einer Flucht vor der Gegenwart sieht. 

8Z Zu den Wurzeln griechischer Imperiumsdeulung s. Palm S. 14. Es fll.llt auf, daO solche 
in der Philosophie zu suchen sind - dies gilt angesichts von VI selbst fiir einen Polybios -
Deutung aus dem Faktisch-Aktuellen heraus (s. dazu zuletzt D. Timpe, Fabius Pictor und die 
An(ănge der riimischen Ilislorlographle, in: Aufstieg und Niedergang der romischen Welt I 2, 
Berlin, 1972, 928 ff.; fiir die ersten beiden vorchristlichen Jahrhunderte scheint in Stil, Form 
und demnach auch Absicht elwa zwischen riimischer Annalistik und griechischer Romdeutung 
nicht zu iibersehen) hingegen cine geringe Rolle spielt. 
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deuten 63 • Nicht zu verkennen scheint indes m.E. ihre im Vergleich etwa zu 
Polybios unendlich grollere Fiille von Erkenntnismoglichkeiten gerade am1 
der Konzentration auf das Detail, wie sie iiberdies auch Fragestellungen 
erlaubt, die diesem ferne lagen. Sicher, es gibt dariiberhinaus wenig, 
worin Polybios und Appian sich vergleichen liellen ti<I: De1· Unterschied 
von \Yesemschau und Detailbetrachtung jedoch liif3t beide als geradezu 
natiirlich aufeinander folgende Moglichkeit der Synthe8e ven;tehen. 
Unrl es ist ~dcher nicht ohne Grund, wenn Appian mit seinen Abrissen 
bei Augustus endigt 65 , d.h. sich zeitlich auf einen Bereich beschrănkt, 
den vor der uicht vornuszusehenden Caesur auch Polybios in den Refle
xionen seines 6. Buches zu iiberschauen glaubte. Die Darstellung von 
Weltgeschichte im Sinne eines Diodor oder Trogus Pompei ns ist demgegen
iiber Kompendienlitemtur geblieben und offem1ichtlich liber den Rang 
von Unterhaltungidektiire nicht hinausgekommen. Griinden hierfiir 
soli an dieser Stelle nicht weiter nachgegarigen werden 66 • 

Als Ausdruck derartig i;ich begriindenden Selbstbewulltseins erhălt 
im aul3erromii;chen Rereich damit auch die antiquarit;ch-hilfxwissenschaft
liche Betătigung einen neuen Sinn als Charakteristikum einer das Imperium 
hejahenden, integrationswilligen Denkweise 67• Wie bereits angedeutet, 
hatte der Hellenismus hier vorgearbeitet und neben einer Vielzahl ăuller
licher Hilfsmittel, Stoffsammlungen etc. insbesondere die methodischen 
Grundlagen fiir Lokal- und Regionalgeschichte geschaffen. Der Nenner 
freilich, unter dem jetzt derartiges steht, ist ein anderer. Sicher, auch 
die in der Kaiserzeit feststellbare Zunahme antiquarischer Forschungs
tătigkeit in einzelnen Gebieten vor allem des Ostens wird, sieht man von 
der hier vorhandenden Kontinuităt ab, zumindest indirekt mit auf of
fizielle Anregungen zuriickgehen, deckt sie sich doch auffallend mit den 
Grundztigen kaiserlicher Untertanen- und Provinzpolitik. Ihre eigent
lichen Impulse sind tiefer zu suchen und wohl nicht ohne jene N eubelebung 
von Zukunftshoffnungen zu verstehen, die nach gewaltsamer Ein
gliederung in das Imperium am Ende der hellenistischen Epoche erst 
dessen Neuordnung mit sich brachte. Stărker aber und unmittelbarer als 
in irgendeinem anderen Bereich moglicher Selbstdarstellung lief3 gerade 
auf diese W eise nach erkannten Zielen kaiserlicher Integrationsabsichten 
zum Ausdruck bringen, was man selbst an historisch gewachsenen \Verten 
in dieses Imperium einzubringen in der Lage war. Es lohnte sich, neben 
einschlăgigen Fragmentsammlungen etwa einen Strabo oder Pausanias 
einmal auf derartige grundsătzliche Erwăgungen hin zu priifen. 

63 Zu Appian s.o. Das ... tircEpLT70~ Y.ott taz11oc; ... scines Slils bringl ihm Phol. Cod 
57, 17 Lob in Zusamml'nhang mit jencrn e11iipyEtot-Posl11lat. Appian hclonl scine Karri
l"rc im riimischen Diensl. Dic cinsehlăgigen Slcllen scines Procmiums îndes spicgeln nichl 
nur dic Haltung des riimischcn Bl"amll'll sondcrn dic Zustimmung des Impcriumsgricchen zu 
bisheriger Enlwicklung und kaiscrlicher Polilik seim•r Zeit mit ihn·n all!(cmcin lăngsl l'rkann
lt•n ;-.;ah- wie Ft•rnziell'n. 

8 ~ Vgl. TIE 11 220, dazu '.\lazzarino III t 92. 
86 S. dazu Phot. a.a.O .• Anm. 20 diescr Arhl'it. Polyan schlieOI die Rl'ihr seinl'r Bcispielc 

1:1 '" Chr. 
88 Almlicht•s gill fiir Nikolaos von Damaskus und spaler noch Kephalion, \'gl. !\lazzarino 

II I 61. Fiir dt'n Stil Diodors, dl's Zl'ilgenossen \'on Dionys und Caecilius, hezeichm·nd l'hol. 
Cod. 70. 

87 '.\lalerialiih<'rhlick hl'i Bowil· S. 19. 
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Ursache, mogliche Ziele und die uns faf3baren Formen so verstănd
licher Zustimmung der neuen Untertanen zu dem Imperium der Kai
serzeit passen demnach gut zusammen 68 • Und auch von diesen letzten 
Erwăgungen aus erklart sich der Unterschied zur spezifisch stadtromisehen 
Haltung neben den andersartigen Erwartungen aus der lăngeren historisehen 
Erfahrung zur Geniige. So mag in der Tat bewullte und vordergriindige 
politische Pragmatik es sein, die den Bereich der Pax Romana zu dem 
geschichtslosen Raum mach te, als den ihn Hermann Strasburger ( Die 
W esensbestirnrnnng der Geschichte durcli die ant·ike Geschiehtsschreibung, 
Wiesbaden 1966, 27) zu Recht bezeichnet: Die lebhaften Klagen de:s 
Tacitus hieriiber (Ann. -l, 32) zeigen wieder, wie schwer man in dessen 
Umwelt die N otwendigkeit auch hierzu begriff und sich zum Umdenken 
zu bequemen vermochte. Filr das Phănomen Prinzipat wiederum werden 
in beiden Sphăren, der romischen wie der auf3erromischen, vorerst die 
Verstandniskategorien gefehlt haben 69 • Doch ist zu vermuten, dall for 
den notwendigen Prozell des allmăhlichen Sichanpassens und Sichzu -
rachtfindens auf3erhalb die Voraussetzungen besser waren, zumindest 
fehlt aus Rom Adăquate.~ zu Dio oder Aelius Aristeides. Zeugnisse auf3er
halb Roms lassen iiberdies auch bezweifeln, ob man den Kontinuităts
bruch, den das Entstehen des Prinzipats bedeutet, dort ebenso stark 
empfand wie fiirdie Hauptstadt selbst Tacitus dies glauben machen will 70• 

Der Tadel des Josephus (Bell. lud. 4, 496) liber die Zuriickhaltung ro
mischer Historiographen gegeniiber den kaiserlichen Taten mag an sich 
wenig besagen, er konnte indes einen Fingerzeig geben, weshalb wil" nach 
einem auf3erromischen Pendant fiir Tacitus vergeblich suchen 71 • 

88 Vgl. dazu Hahn passim, <lazu l'hilologus Suppl. 10, 1905, 677 rr. S. auch., wenngleich 
von anderem Standpunkt aus, Bowie S. :12 rr., bes. S. ·10. 

88 Krilerien fiir wachsende Inlcnsiliil bis hin zur Selbstidt•nlifikalion scheincn bercils 
vorher fcslzustellen vgl. dazu E. Badian, Foreign C/ientelae. Oxford, 1958, bcs. 154, G. Bowersock, 
Augustus and lhe <ireek \\'orld, Oxford, 1965, passim. 

70 Vgl. dazu Hahn S. 91 (Hinwcis aur Cic. Fam. 12, l n Dcr innerc Gcgcnsalz zwischen 
dcr ... mira amenlia .. . dcr Gril'chcn und dem Inhalt ctwa lacilcischer Reflexioncn scheint 
hei aller Verschiedenheil von Zeilsituation und Hinlergrtinden eklalanl. Er zeigt die '.\foglich
kt•ilen von llminterprctalion und Slandpunklbcdingtheil im Grundsălzlichen derart draslisch. 
daD es schwcr wircl, in dicsen Dingen etwas wic cine hislorischc Gcnese anzunehmcn. 1'ăher 
licgl in der Tal, Tacilus im H.ahmen eincr Tradilion zu schcn, die mil dcm ălleren Calo bcginnt 
und desscn Ansichlen milsaml auch ihrrn Aporien beibehiill, mag sie sich in der Zwischenzeil 
auch mit vl'rbessl•rlt•n Hilfsmilleln Vl'rst•hcn unei sich zeilgcniissich wirksame Argumenlc ver
i.charrt habl·n (s.o.). 

71 S. dazu Miliar, Study S. 182. Ober Miliar hinaus unei von dessen Ansălzen ausgehend 
wiirc vil'Jcichl Dios lh•ulung dcr Krist•nsil ualion nehl'n Darslellung der ... norlhern harba
rians ... clwa in dl•n Kaiscrb.l:Jern als Barbarisicrungssymplom crncull'r Prurung wcrl. Der sc
rnrilas- iia<piiAe:Loc - Gt•dankl' l'rhicllt• aur el iese Weisc ( vgl. 56, ·13, 4 ; 7:1, 15, 1) wohl ncuc Brisanz. 
Zu H'.•rodian in d1t•st•tn Zusammc11h:111g s.G. Alfiilcly, Hl•rmcs 99, 1971, ·129 ff. (mit Lileralur
iihcrsichl S. t:ll ), cler bcsondcrs die Hinwcise aur die sozial-pl'rsonelle Struklur in ihrer \\'crlig
kcil als Zeugn.s cincs KrisenbewuLllseins prtifl. Fraglich rrcilich bleibl nach wie vor, wic weil 
ă,hnlich wie bei anckren Auloren, clwa Ocxipp, auch in diesem Falie personliche, persiinlichsle 
Perspekli\'t'n das Gcsamlbild milheslimmen. Wichlig indes scheint Herodians Belonung innerer 
Vcrschiebungcn, wirtschafllichcr Kataslrophe und Leere der Reichsgebiete (vgl. S. 435) 
mit ihren Folgen nichl nur fiir clie Inrraslruklur im allgemeinen wie auch in der Barbarisierung 
ctwa der Armcc (vgl. S. -140) : kh mochte hicr cincn - ob willktirlichen oder bewuDten spiell 
eine geringc Rollc - AnschluD an Dio sehl•n (s. elwa 71, 11, 3 rr.), dessen belonte l\liiglichkeiten 
von Barbarenbehandlung darnil als unwirksam hing~slelll sind. \\'ie weit die Thukydides
nachahmung Herodians wie auch Dl·xipps als rein stilistisches oder aber ebenfalls als Symptom 
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So wird es die Selbstverstăndlichkeit sein, mit der man Roms Ent
wicklung zur Monarchie in ihren Einzelphasen und Folgen iiber sich 
ergehen lieJl und zugleich sich den Din.gen anpaJlte, die es erklărt, warum 
in den ersten anderthalb Jahrhunderten Kaiserzeit nur Rhetoren eine 
umfassende Deutung des Imperiums zu geben scheinen, ein Historiker 
sich aber nicht findet, der diese Aufgabe iibernahm. Und erst im 3. Jahr
hundert bei Dio Cassius oder Dexippos wieder zeigt sich etwas wie In
teresse an historiographischer Selbstdeutung eines sich als solches be
wuJlten Imperiumsromertums 72 : Jetzt freilich scheint es bereits das 
Krisengefiihl, das als Stimulans wirkt. Zeugnis dafiir, wie in jener an sich 
glanzvollen Zeit ohne deutliche Spuren einer Imperiumshistoriographie 
dennoch historisches BewuBtsein gleichsam im Untergrund fortwirkt, 
mag sein, daB gerade ein Dio von Prusa neben seinen Reden eine Ge
schichte der Kelten in Kleinasien schrieb. Indem er Appian vorwegnimmt, 
lăJlt er die eigentlichen Grundlagen von dessen Schaffensweise erst ver
stehen 73• 

Zu ihm aber tritt die Personlichkeit des Literaten Arrian aus Niko
medien. W enn es ein Beispiel fi.ir die anzudeuten versuchte Wechselwir
kung von kaiserlicher Untertanenpolitik, Zustimmung zu Rom und das 
Sichdurchdrăngen politischer, kultureller und rein geistiger Bereiche 
in dieser Zeit gibt, dann ist er es. Abstammung aus Nikomedia, philoso
phische Ausbildung bei Epiktet, Aufenthalt in Athen, spăter an der Nord
grenze des Reiches, in Kleinasien und wieder in Athen, griechische Bildung 
in geradezu klassischer Ausprăgung und bewuJlt vollzogen, romischer 
Militar- und Verwaltungsdienst, Archontat in Athen, Priesterschaft in 
der Heimatstadt 74 - der Lebenslauf in seinen Einzeletappen konnte 

eines Krisenbewulllsl'ins erklărt werd!'n mull, lăDt sich kaum entscheiden. Jndes wăre selbst 
in ersterem Falie aus dern Abgehen von Stilprinzipien des 2. Jhdts. wohl auf ein Abgehen auch 
von dessen Denkweisen im allgcmcinen zu schlil'Jlcn und demnach Ănderung des politischen 
Bewulllseins anznnehrnen. Einc Generation spâtcr Iebend mag er die Verwobenheit innerer 
und li,ullerer Probleme filr die Zukunft des Impcriurns und letztlich dessen Gcfll,hrdung schărfer 
gcschen haben als Dio (vgl. S. 445, Verweis auf Miliar, Study S. 171), angesichts der im wesent
Iichen reflexionsfeindlichen Exzerptorentibcrlieferung Dios bleibt hier manches wohl nicht zu 
klăren. So bedcutet Dios l\lnecenasrcde sichcr Bckenntnis zur Monarchie an sich, das von ihm 
gczeichnctc zeitgcnossischc Kaiserbild li\Ot m.E. erkennen, daO er die von ihm aufgezeigten 
Grenzen tibcrschrillcn sicht: das ... 7Jµrv vuv XIXTIXTC&:croucrljc; •'iic; l<rrop(ixc; ... 71, 36, 4 wohl auch 
auf Caracalla noch mitbezogen, an dcm der ~ixp~1XpLcrµ6c; gleichsam im Geistigen exemplifiziert 
ist, macht Kritericn fiir Dio dcutlich, die vielleicht dic fiir Herodian herausgearbeiteten an 
Inlmsitj\t noch tibertreffen. 

72 S. dazu FrGrHist nr. 100, fr. 27 (Verteidigungskampf der Reichsbewohner gegen 
0pifxa:c;, :ExiIBixL), fr. 28 (Kampf der Alhcner gegcn fjcip~ixpoL, dam Rcde als Steigerung 
hicrzu untcr Zuhilfenahrnc aller Mittel cinschlăgigcr Topik). Ein Arrian ist mit Vcrwen
dung des ~cip~ixpoc; - Begriffs noch wesentlich sparsamer. So scheint denn das Elitebewulltsein 
des Dexippos, wic cs sich in dessen militărischer wie litcrarischer Tătigkeit ausdrtickt, alles in 
aliem am ehestcn noch als Spiegclung von Hoffnungslosigkeit angesichts einer kaum mehr 
zu mcistcrnden Situation und fragwiirdigcr allgemeiner Zukunft zu verstehen. Erfolgc einzclner 
Kaiser (vgl. dazu bcs. die Eindringlichkl'it von fr. 6) schcinen wohl Lichtblick, D,ndern aber 
am Schicksal des Ganzen nichts. Der Athencr ist sich dariibcr im klaren, dall iiber seine Zukunft 
an der germanischcn Grcnzc entschicden wird. Die Bcdeutung cines Literatcn wie des Asinius 
Quadratus fiir scine Zeit wăre viellcicht ,·un hier aus neu zu untersuchen, Ansll,tzc in Fiillc 
hietet der Aufsatz Millars 1969. 

73 Vgl. Philostr. Vita Soph. 1, 7, 1; Jord. Get. 5. 
7' Vgl. Bleickcn S. 246; Mazzarino III 159. 
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nicht modellhafter sein, geht es darum, die in den auBerromischen Reichs
teilen sich bildende neue Fiihrungs- und Verwaltungsschicht zu kenn
zeichnen. lmperiumsbewuBtsein und Vaterlandsliebe zugleich, es findet 
sich alles in ihm vereinigt. 

Sein Ausscheiden aus dem aktiven Dienst um die Zeit der Regie
rungsiibernahme durch Antoninus Pius 75 na,ch unmittelbar vorausgehenden 
spektakulăren militărischen Erfolgen, jedoch keineswegs wohl bereits 
vollig gelosten Aufgaben gibt Rătsel auf und wurde von Eduard Schwartz 
seinerzeit, wenn ich recht verstehe, mit dem Systemwechsel zu erklăren 
versucht. Freilich, wir kennen Hintergriinde und Einzelheiten eines 
solchen Wechsels weiter nicht und auch kein Wort der Verbitterung Arrians 
oder der Resignation; im Gegenteil, die Ehrungen in Athen noch spăter 
ebenso wie die Selbstzeugnisse der Anabasis, in denen er sich als einen 
der groBten Literaten seiner Zeit zu feiern vermag, zwingen eigentlich 
zur Vermutung, seine Dispensierung babe moglicherweise gerade mit 
dieser Rolle zu tun, ja er sei gerade deshalb entlassen worden, um als 
kompetenter Literat seine Studien weiter zu verfolgen, an denen nach 
der von Hadrian verstărkten und neu realisierten Kulturpolitik Rom nach 
wie vor interessiert sein muBte 76• 

Von einigen festen Daten abgesehen bleiben allerdings personliche 
Entwicklung und Karriere im einzelnen unklar. Geht man von der An
nahme aus, er sei nicht allzu lange nach den sechziger Jahren des 2. Ja.hr
hunderts gestorben und babe ein relativ hohes Alter erreicht 77 , so wăre 
moglich, daB er bereits in den achtziger Jahren geboren wurde: Dann 
konnte er seine philosophische Ausbildung nicht wie allgemein angenom
men, zwischen 110 und 120, sondern bereits friiher absolviert haben. 
Dies aber bedeutet, daB er im Gegensatz zur communis opinio die mili
tărische Karriere 78 bereits unter Traian begann und an dessen Parther
krieg teilnahm 79• Anders in der Tat scheint mir eine Laufbahn unter 

75 Material immer noch am iibersichtlichsten zug11,nglich RE II 1230 ff. (Ed. Schwartz), 
bes. 1231. 

79 Zum Verhllltnis Arrian-Hadrian s. noch immer K. Hartmann, Arrian und der Kaiser 
Hadrian, Progr. Augsburg 1907. Zu den Kriterien fiir Arrians Karriere s.u. 

77 Vgl. dazu Historia 1964, 245; Schwartz a.a.O. 
78 Vgl. dazu bes. Hartmann S. 3 ff., Breebaart S. 6; 21. 
78 Von hier 11us lieOe sich viclleicht eine Reihe Fragmente seincr Darstellung des Parthcr

krieges (s.u., ich zitiere naeh der Ausg. Roos-Wirth, Leipzig, 1967, li 224 rf.) besser verstehen. 
S. z.B. fr. 6 •.. a:u•o~ Toi~ T6T;ot~ ilma'l"li:~ o!a: •ii~ x.wpa:~ a:u-rij~ ijy71aiiµtvo~ \mo Tpa:ta:vij) 
-r<';l x.p71a-rij) .. Jaeobys lapidare Folgerung elnes Irrtums (FrGrHist lld 579) hilft nicht weiter, 
gegen eine miiglicherweise aus falsch durchgefiihrten Verkiirzung des ganzen Namens resul
tierende Vcrschreibung von 'A8pta:vij) Tpa:ta:v<j> spricht m.E. der Aorist ... ljy"ljaiiµe:vo~ ... 
Ich miichte daher in der Stclle einen Hinweis aur Funktionen sehen, mit der bereits wăhrend 
des Partherkrieges Traian wenigstens einmal von Traian beauftragt worden war (um wichlige 
brancht es sich dabei nicht zu handeln, gerade erwăhntes Partizip scheinl angetan, alles zu 
umschreiben) und sein spăteres Kommando in Kappadokien nicht zulctzt aur Grund seiner 
dort frilher demnach gesammelten Erfahrungen (so m.E. am chesten d:is ... o!a: ... 
zn verstehen) mit erhielt. Zum Lebensalter Arrians s. neuerdings auch Bosworlh a.a.O„ dcr 
Geburt plausibel um 85 und demnach Studienbeginn in Nikopolis 108 annimmt. Freilich spricht 
nichts dagegen, zu letzterem Zeitpunkt bereits deren Beendigung anzunehmen, so daO nach 
der lnschrift Feuilles de Delphes III 290; 294 Arrian sehr wohl bereits '.\litglied des consilium 
bei dem Legaten Nigrinus gewesen sein kiinnte. Gegen weilcre militărische Karricre des bei 
Kriegsbeginn immerhin fast 30-Jăhrigcn sprăche dann noch weniger. Hingegen lassen sich 
fiir scinen Lnndsmann A. Claudius Charax mit scinem offensichtlich weilgehend pnrnllclcn 
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Hadrian kaum vorstellbar, die Arrian bereits 130 das Konsulat 80 ein
brachte - ein enges personliches Verhaltnis zum Kaiser, das seinen 
beruflichen Weg fOrderte, ist nicht nachzuweisen 81 , und so kommt 
man auch von hier aus gesehen neben Bewahrung in der Zwischenzeit 
um die Annahme friihen Eintritts in den kaiserlichen Dienst nicht herum 82• 

Die Zweifel freilich, die die bekannte Motivierung des Konsulats dann 
aufgibt, verringern sich dadurch nicht : Ernennung 7taL8E(cx~ E"e:xoc 

L cbcnslaur (vgl. Bosworlh S. 170) bei fast liickenlos bekannlcr Karricrc militiirischc Errah
rungcn geradc nicht nachweiscn. Hierher passen dmn auch Einzelheilcn wic fr. 80: 81 und 82 
( .. tzcx:l.irrcxwe: ... ), zu erklliren eigentlich nur aus Autopsie, gleiches gilt fiir fr. 85 (Armenien I) 
und das nnsichere PS 1!l (Suda s.v. xo/.wv6~). Autopsie scheint mir dariiberhinaus auch aus 
fr. 41 (Traians Erziehungsmallnahmen in alll•n Details), 4:l (Beschreibung der Rcsidcnz Abgars), 
·16 (Gcsprăch mit Abgars Soim als Charaktcristikum fiir Traians Pcrsonlichkl'it) und rr. 51 
(wortlichc Redc Traians) zu folgcrn. Ncben Ortsdcfinitionen, die in vorliegendl•r Form nur von 
cincm personlich intercssierten Autor mit genauen Kennlnisscn stammcn kilnncn (vgl. bcs. 
fr. 6!l, 71) sind andl•rs als aus Autopsie auch die Traians Tigrisrahrl belreffcnden Fragmente 
(so bcs. fr. 67) kaum Zll vcrsleht•n (vgl. bes. Philologus 10:1, 196:1, 288 fi.). Zu den Nachrichten 
iibcr Flulliibergiinge und einschlăgigc Angaben Arrians s. llartmann, der 1907,8 und 1917,87, 
der indes cinschlăgigen Zcugnissen wl'llig Wcrt hcimilll. Mit einer wenngleich fast dic ganzc 
Schriflslcllcrei durchzichendcn dilcltanlischen \"orliebc fiir solclu• Dinge allein lassen sich 
Akribic und Kausalitlitsbctonung in einschlăgigm Fragmcnlcn incles nicht erkliircn: 
Einmal zumindest miillll' der Autor wohl akliv an cinem solchcn Manovcr Ll•ilgenommen haben. 
Ein kriegsmălligl'I" Ubergang nber isl nur fiir dcn Parthcrkrieg nachwcisbnr, cin solcher aber 
liegt m.E. auch Anab. 5.7 vor. Trotz im nllgenwinen fricdlicher Vcrhăltnisse an Donau und 
Hhein wlihrcnd Arrians Aufenlhall dort bleibl fraglich, ob sich das .. trrÎ)aX.Tj't"CXL. (.4.nab. 
,-,. 8, 1) aur fricdlichl' '.\-lanoveriibungen lll'ziehl. Als bcwullll' l'olemik des Augcnzeugen gcgen 
O berlieferung nur vom Horensagcn ist m.E. allcin auch fr. 7:l w werle,: Dcm ironischeu .. ou 
µ6vov - ă:µtJ: x.cxL .. nach, indirck lt•r aher nich t zu iiberhiirender Hervorhebnng t•igencr Autori
liil, konnlt• Arrian sich zumindl•sl t•im• Zcillang im Stabe 111n dt•n Kaiser aufgl•haltcn habcn. 
Dt•n Eindruck von Autopsil• und dt•mnach besonderer Auloritiit halte offensichtlich nuch ~talalns 
(fr. 76), dessen Hiiufung einschliigiger Synonyma ( ... la-;-opÎ)acx~ ... auyypcx\jlocµEvo~ ... ă:x.pL[jw~ ... ) 
andl•rs kaum zu erkliin•n isl. Anliochenische Quellen hierfiir braucht•n dab~i wohl nichl angcnom
men zu wl·rden. 

80 S. dazu bereils Jlarlmann, der mit Hechl aur HA Jladr. 10,6 vcrweisl. 
81 Dics trotz Amlsfiihrung und Schriftslellen•i im Sinnc von dcssl'll Polilik (vgl. Ilartmann 

a.a.O., F. Kiechle, BRGK 45, 196·1, 87 rr.) bczw. auf kaist•rlichen Befchl. Nirnml man obcn 
angefiihrll' HA-Slclle ernst, so wăn•n zwischen Tod Traians und Konsulat A•Tians ganze 1:l 
.Jahrc vcrflossen, cine relativ kurze Zeit auch bei friihcrcm Eintritt in den kaiserlichcn Dienst. 
Fiir solche Ernennung aber lagcn zweifelsohne Verdiensle vor. Beispiclc fiir Qualifikationsmog
liehkeilen als Truppenfiihrer auch bl'i :-;ichtgriechcn in dicscr Zeit bringt Bosworth a.a.O. 

82 Am militărischl'll Charakler von Arrians Aufcnlhalt an der Nordgrcnzc ist m.E. 
nicht Zll zweifcln (geg. Hartmann, der 1907,7 ff. Funktion als Legionslcgat fiir 126-12!l annimml, 
fiir dit• vorausgehenden .Jahre indes den Autor im wesenllichen als Reisendcn sehen will). 
Spekulalionen iiber seine Tăligkeit im einzelnen schcinen dabei miillig angesichls nachwcisbarcr 
CJl·winntmg von Sach- und Detailkenntnissen iibcr faklische Besonderhciten imperiumsangchii
rigcr wic auswiirtiger Sllimmc (s. bcs. Kiechle S. !ll): Hinwcis auf eigcne Erfahrungen ist 
neben Takl. 11,2 auch die beton! souverane Verwendung hcterogener Vl·rbiinde in der Eklaxis. 
So braucht auch sein Hinweis auf Taurunum nicht auf lrrtum zu beruhcn, sondern konntc 
auf lăngercn Aufenthalt dort hinweisen, Anfenthalt in Passau (lnd. 4, 15- 16) 
ist m.E. trotz fehlenden Sladtnamens nicht zu bezweifeln, Voraussctzungl•n fiir Sicdlung sind 
c•rst fiir 13!) nachzuweisen (vgl. dazu H .• J. Kcllner, BVbl :ll, 1966, 89 fi.). So wird man auch 
dic Nachrichlen ctwa beziiglich der Donaumiindung Anab. 4, 15 nicht nur als Allersversehen 
c·rklărcn diirfen. Ăhnlich wic etwa dic iiber Silphionvorkommcn oder der beriihmll' Donancxkurs 
1, :l, 2 sind sie m.E. Konzession an den Kenntnisstand dcr Quellen und demnach \'ersuch anthen
lischer Berichterstatlung: Fiir letzteres ist dariiberhinaus aur kellische Sil•dlungs- und Bevol
kerungsresle im quadisch-markomannischen Gebiet zu verweisen (s. zulelzl dazu E. Schwarz, 
(;ermanische Slammeskunde, Heidelberg, 1955, 164), von denen Arrian sicher I<ennlnis halte. 
A llgcmein s. auch Brl'ebaart S. 32. 
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stimmt mit Verwendung an gefahrdester Position des Reiches in Kappo
dokien unmittelbar danach kaum zusammen, und auch die von Bosworth 
neuerdings angefiihrten Beispiele in gleicher Richtung passen aus diesem 
Grunde alle nicht so recht 83 , priift man, was die einzelnen genannten 
Personen verbindet und was nicht. Es sei denn, man nimmt an, Arrians 
Schriftstellerei bis zu diesem Zeitpunkt habe in engstem Zusammenhang 
mit den sicher unmittelbar nach dem Konsulat tibernommenen Auf
gaben gestanden. Gerade dies aber konnte es denn sehr wohl gewesen 
l'lein, was vorgesetzte Stellen auch fiir die spatere Zeit noch viei von ihm 
hoffen lieJ3. 

Das, was fiir uns den Literaten ausmacht, allerdings kaiin rn.E. nur 
aus der spateren MuJ3ezeit stamrnen, mochte es sich auch in den Jahren 
aktiven Dienstes vorbereiten. Und hier gibt es einiges, das sich, geht man 
von oben versuchten Pramissen aus, nur schwer iibersehen laJ3t. So wirkt 
das Bekenntnis des Epiktetschiilers zu der Nachschrift seiner Kolleghefte 
im Gelliusbrief (bes. Ep. r.-7 Aus. Roos-Wirth II S. 196) nicht so ganz 

e3 S. claw bes. Bosworlh S. Hi9, Amn. tiO. Nimml mnn \'eriiHcntlichunf( dt•r Epiklelnach
schriflen w rrtiht•r Zeit an. wonach angesichls \'On Arrians Gelliusbril'f eigentlich kaum Zweifo.-1 
sein kann (vgl. bes. das .. el:;im:aEv), so kiinn le sich 111.E. einc sole he Lilt•ra tenrolle sehr wohl 
auch aur mililiirischt• Karriere und Vcrwendunl( ausgewirkl haben, nachdem cler ObPrgang cin mal 
t•rrolgreil'h vollzogen war. Einslcllung în elen kaiserlichen Dienst bucils unlt•r enlsprechcnden 
Absichlen isl zwar nichl nachznw!'iscn, doch schcincn erste Zeugnisse mililărischer Spezialschrirt
sl!'llcn•i (vgl. Harlmann a.a.O., J{iechlt• a.a.O.) als Auflragsarbeil von hier aus am eheslcn 
zu erkliiren. Zur Abrassungszeil cler Taklik noch vor Abliisung s. Schwartz a.a.O. S. 123:i. Uas 
l(leiche kiinnlt• dann auch fiir Aurgabenstcllung von beslimmler l't•rspekliYe aus beim Aurent
hall Arrians in vrrschicdcnen Teilen des Ht•iches gcllen und mull keim•swegs gegen Sammlung 
wirklicher Erfahrungen bt•zw. Ausbildung \'On Qualitălcn bt•sagen, dit• dann seine Fnnklion 
im Alanenkrieg bt•grtinden. Dit• l :mstiindt', die ihn bei dicst•r Gelt•genheit als elen rechten l\lann 
am n•chlen Ort erscheim•n lassen, zwingt•n zu dcm Schlull, es kiinnlt•n keitll'swcgs nnr lilcra
rische Aurgaben gewt•sen sein, dit• Arrian in welcher Funktion auch immpr in dit• anderen 
Heichlsleile fiihrlcn. Anch lit•llt• sil'h dit• zu seiner Zeit orknsichtlich hesondcrs grollztigig 
angewandle Apposition von qnA6aocpo~ = „(ielehrtcr, Wissenschafllt""'' im weitesten Sinne des 
Worles (vgl. daw FrGrHisl 70, rr. 65 ·(Ephoros; beZl'ichnenclerweise von Aclius Arisleidcs, 
<km Zei\gt•nosscn Arrians); FrGrJlisl 91, fr. 9 (Strabo; Plularl"h) damil t•inigcrmallcn sachlich 
11ntermaucrn (s. dazu t•twa a11cl1 C. Thcander, l'/ularcli und dic (;escliiC"/1/e, Lunci 1951, 6-1 ff). 
Dies gt•setzl elen Fall, Oberlil'fernng wie Dt•11l1111g einer zwcifellos aus den drciDigt•r Jahren des 
.lhdls. slammcnden korinlhischen lnschrifl (s. Aowersock, GRBS 8, l!J67, 279 f.) trifft wirklich 
1.11. kh sclbst kann mich gewisser Zweifel nichl erwehren. Dagegen kiinntc die Inschrifl AAA 3, 
1 !J70, :177 rr. (vgl. Oliver, GRBS 11, t 970, :l:l8; Bosworth S. 169) Wl'gen dt•s hit•r allein bcton
h•n .. u7to:·nx611.. sehr wohl auch aus spăleren Jahren slammcn und wiire dann wohl besscr 
berrchligl. \Vie weit ein clt•rarl spezieller Aspekl rreilich fiir dit• spălere Zeit noch zulrirrt, blcibl 
trolzdem rraglich (zu Klio 196::l, 221 ff. s. Bowic S. 17; Bosworth S. 166): Slammt das .. ă 
cptl.6aoqio~ .. der Suda nicht als t•rlăulcrnder Z11salz vom Verfasser der Sammlung selbst, so 
wiirde ein solchcr Tilcl als Arbt•ilsgrundlage bereits Dios m.E. doch mehr odcr weniger cine 
I kr\'orhebung des Litera ten involvicn•n. Allerdings, Dio 69, 15, 1 mag\' crkiirzung durch Xiphi
linos scin : Dic Arl, wie die Stelle clas Ercignis bringl und auch năht•re Angabcn zur Person 
Arrians vt•rmeidcl, lăDl vermutcn, auch dic Quelh· des Byzanliners konne nicht viei mehr von 
Arrian gebracht haben. Dics lcgt nahc, Dio habc ihn an anderer Stelle hervorgehobcn oder 
aber rechne mit Bekannthcit seiner Aiographic, deren Arrianbild er durch solchc Zurtickhal
tnng an anderu SLelle zu modifizieren vcrmcidc. Allcs in aliem, der Literal Arrian ist kein Widcr
spruch z11 dcm '.\lilitiir mit offenkundigen Leisl11ngen (Dionysios \'. '.\lilct kann hier wohl ka11m 
als Parallelc gclll'n, rehlen doch Hinweisc aur clas Mililărischc ganz, s.o. zu Bosworth S. 171) 
Fraglich bleibt, ob nicht jcnes .. 7to:t8dixs .. unei .. cptMaocpo~.. einander bedingen und în 
Synonymităl verslanden werden miisscn. Eincn Sinn scheinl mir lclzteres nur in der Bedrutung 
wir Lukian Al. 2 zu habcn (vgl. Historia 1964, 2:13) 11nd mag dem, was in Arrians Zeit galt 
bezw. wie er selbsl sich sah, am niichslen kommen (zu dem .. mxp'o:Aov -;011 ~lov .. l'hot. Cod. 
9:1,4 s.u.). 
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glaubwiirdig. Der Brief mag spăter entstanden sein - sollte Arrian in der 
Tat erst nachtrăglich davon erfahren haben, da.6 man unter seinem Namen 
wesentliche Inhalte zeitgenossischer griechischer Philosophie und damit 
nicht nur Informationen sondern breitenwirksame Elemente jener Syn
these im Geistigen einer interessierten Offentlichkeit zugănglich mach te 'I 
Das Encheiridion, ein eigens verkiirzter Auszug zweifelsohne zu noch 
effektiverer Unterweisung, kann diese Mutma.flung nur verstărken 84• 

Dazu aber kommt dann noch der veoc; Ee:voqiwv 85• Die neuerdings 
durch Stadter herausgearbeitete Sinndeutung dieser immer wieder stra
pazierten Beziehung erregt Zweifel und umfaBt, trifft sie zu, gegeniiber 
den Moglichkeiten nicht hinwegzuinterpretierender liţ~rarischer und 
geistiger Verwandtschaft sicher nur eine nebensăchliche AuBerlichkeit 88• 

Xenophon ist, Art und Intensităt einschlăgiger Stellen lă.flt keinen Zweifel, 
nichts weniger als etwas wie die Verwirklichung eines Bildungsprogrammes, 
das ftir Arrian und nicht nur fiir ihn eine ganze Epoche kennzeichnet und 
zugleich die bewuJ3te Selbsteingliederung in sie. Zugleich scheint es das, 
was oben mit dem Schlagwort Attizismus zu umschreiben versucht wurde, 
mit dem ftir einen Autor seiner Art notwendigen konkreten Inhalt zu 
fiillen und damit-erst so wird das Bild des Epiktetschiilers vollkommen
den von ihm als unabdingbar erachteten, als solche immer wieder 
betonten Bildungsinhalten Wirksam.keit zu vermitteln. W ohl hat bereits 
Hartmann eine ganze Reihe von problematischen Stellen, Fliichtigkeiten 
und Fehlern entdeckt 87, die dem zweiten Xenophon weder als Antiquar 
noch als Milităr hătten passieren diirfen und Personlichkeit wie Absich
ten in den Augen myopisch unbestechlicher Wissenschaft als fragwiirdig 
erscheinen lassen. Es bleibt indes zu fragen, wie weit man auf diese Weise 
dem Autor gerecht zu werden vermag. Denn kann oben angedeuteten 
allgemeinen und ău.fleren Voraussetzungen nach das Vorbild fiir den litera
risch tătigen Praktiker Arrian iiber das als Mittel zum Zweck dienende 
Formelle hinaus immer nur in Sichanpassen und Sichausrichten bestehen, 
d.h. Xenop_hon in beiden Bereichen wohl Vorbild, nicht aber Schablone 88 

sein, die Ubertragung des Xenophontischen in die Verhăltnisse seiner 
Zeit ist fiir Arrian nie etwas anderes als Auswahl von Brauchbarem, Prak
tikablem, fruchtbar Erwiesenem und als solches Fortwirkendem, keines
wegs aber bloJ3e Imitation. So driickt der immer wieder betonte eigene 
Standpunkt, die eigene Autorităt nicht zuletzt zugleich auch die Last 

8' S. dazu Christ-Schmidt-Stăhlin a.a.O. S. 360, vgl. auch Hartmann, NJB 15, 1905, 
128 ff. Zeugnisse vorwiegender Verwendung des Encheiridions în spăterer Zeit lassen indirekt 
aur Abfassung mit dem Ziele grollerer Publikumswirksamkeit schliellen. 

n II 293 ed. Roos-Wirth. 
BIS. dazu Theo Wirth, MH 24, 1967, 214 ff„ gegen Stadter auch Bowie S. 25, der mit 

Recht auf die epigraphischen Zeugnissc vcrweist. 
87 1906,9 (s.o.), dazu auch Progr. Bamberg 1896,31. Eine Liste von Versehen fiir Ereignisse 

im Osten des lmperiums und Alexandergeschichte stellt Bosworth S. 173 f. zusammen. lndes 
konnte fiir das .. 6 7tAdcuv J..6yoc; .. Anab. 7, 16, 3 das gleiche wie fiir die Kelten an der Donau 
gelten; die Stelle lăllt sich m.E. hiichstens als Zeichcn fiir gewisse Unsicherheit der Stoffgestal
tung und Bcmiihen um Quellenechtheit, kaum aber als chronologisches Kriterium zur Arrian· 
biographie werten (vgl. Historia 1964, 231). Dort, wo es um wirklich Aktuelles geht, sind falsche 
Angaben m.E. nicht nachzuweisen. 

88 So m. Recht Bowie S. 3 ( .. and that equally affects ather areas of cultural activity .. ), 
wenn ich recht verstehe. ln anderem Zusammenhang s. Miliar 1969,14. Von hier aus wll.re am 
ehesten Autoritătsbelonung des Praklikers Arrian zu verstehen (vgl. auch Breebaart S. 72). 
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einer Verantwortung mit aus, wie sie sich unter solchen Verpflichtungen 
sehr wohl verstehen mochte, rechtfertigt aber die Selbstăndigkeit, mit 
der der Epigone seine Auswahl vornimmt und verăndert, was ihm der 
Verănderung bedlirftig scheint. 

Sah Arrian sich selbst als den Xenophon seiner Zeit und in seinen 
Erinnerungen an Epiktet gleichsam als Einstieg in die literarische W elt 
die groile Parallele zu dessen Apomnemoneumata mit ihrem Mittelpunkt 
Sokrater,; 89 , so muil sich aueh der Kreis derer grob umreiilen lassen, ftir 
die in seinen Augen diese Renaissance bestimmt war. Als Philosoph nun 
hat Arrian selbst sich nie bezeichnet, und dies legt nahe, er selbst habe 
zumindest in spăteren Jahren seine Bedeutung nicht in der Vermittlung 
Epiktets sondern vornehmlich in den anderen W erken gesehen. Den 
Groilteil dieser W erke aber rnacht in der Tat die praktische, militărische 
und damit in dessen weitestem, zeitgebundenem Sinne politische Schrift
stellerei aus: Dann aber rnuil er jene neue, flir das Imperium und dessen 
Fortbestand wichtige und notige Flihrungsaristokratie angesprochen 
und gemeint haben, den auch zu seiner Zeit immer noch în Bildung begrif
fenen, sich immer mehr ausweitenden Kreis, dem er selbst angehorte 
und an dem er seiner eigenen Auffassung nach einen Erziehungsauftrag 
wahrzunehmen hatte 80• Und von solcher Gegenwart aus gesehen wird 
denn das Vorbild Xenophon Mittel eines, um es vage auszudrlicken, ak
tuellen Zwecks in ganz anderer Intensităt und auch gezielter als dies, 
wenngleich vielschichtiger und auf breiterer Ebene, etwa mittels der Bio
graphien oder der Moralia eines Plutarch hatte moglich sein konnen. In 
den Rahmen eines solchen Erziehungsauftrages, gleichgliltig ob er ihm 
aufgegeben oder selbst gestellt war, aber pailt von hier aus gesehen der 
Traktat liber die Hundezucht mit ihrem eigenartigen Selbstbekenntnis 
ăhnlich wie die anderen, soweit uns deren Inhalt bekannt ist 91• Die Frage 
nach der Chronologie einer solchen Schriftstellerei scheint daneben ohne 
besonderen Belang. So mag die Schrift liber die Taktik auf spezifische 
Interessen Hadrians Bezug nehmen und noch auf dessen unmittelbare 
oder mittelbare Anregung zustandegekommen sein 92 : Selbst in ihr wird 
bekanntlich Xenophon zum Archegeten fiir Gedankengănge 93 , die nun 
eigentlich in den romischen Rereich gehoren 94 • Praktischen Erfahrungen 
vor dem Hintergrund des Alanenkrieges entstammt die Ektaxis - selbst 

e9 S. dazu Thl'O Wirlh CI.a.O. S. 4. Zur Diskussion beziiglich des platonischen oder nicht
plalonischen t'!ll•rgewichlcs im Gchall dcr Romrede des Aristeides (s. bes. § 24 H.) s.S. 234, 
Oliver S. 874. Direklc Obernahme des Platonischen ist m.E. nicht nachzuweisen, doch ergibt 
sich solche angcsichls zeitgenossischl•r Vorstelhmgen und praktischer Erfahrungen, die es zu 
IJcschn•iben gall, von selbst. Das nicht zu verkennende Demosthenische der Rede ist, sowcil 
ich zu sehen vermag. mchr als Wilamowilz annimmt von der Form her bestimmt. 

90 Vgl. dazu Breebaart S. 13 H„ bes. S. 21. 
91 Kyneg. 1,4 als Hinweis auf Vorbild, eigene Liebhaberei, militărische Rolle, Staatsiiml,•r 

und geistige Betiitigung schlechthin (vgl. Bosworth S. 164): Sinn solcher Synthese kann m.E. 
nur Verbindung von Vergangenheit und Gcgenwart im Niltzlichen sein. Zum aktuellen Bezug 
s. Plin. Paneg. 81; Dio Cassius 68, 7, :1. Fiir die yon hier aus sichtbarc innere Einheit der 'Verkc 
Arrians s. Anab. 7, 30, 5 (vgl. Hartmann, PhWSchr. 1910, 606). 

•2 Vgl. Hartmann 1906, 17. 
93 Hartmann a.a.O.S.31. Nennung zwar erst 29,8 nach Erwăhnung anderer Namen, 

zugleich aber als l'inziger auOerhalb der Einleilung. 
94 S. dazu b1·s. Kil'chle S. 128. 

13 - c. 488 
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in. ihr wird Xenophon strapaziert 96• Der Periplus Maris Euxini wiederum 
ist zumindest zum Teil offizieller Bericht iiber eine Inspektionsfahrt aus 
dem J ahre 132 - als kulturhistorisches Bindeglied anderer Art fiigt 
Arrian fiir die nicht gesehenen Kiistenteile einen Abschnitt in Periegeten
technik an 96• Seine Bithynika bilden keine Ausnahme 97 • Das Werk, das 
ihn den eigenen W orten nach das ganze Leben hindurch begleitete und 
dessen Fertigstellung er sich, wenn man Photios Glauben schenken darf, 
bis zuletzt aufhob, scheint sich den erhaltenen Fragmenten nach im wesent
lichen mit der Darstellung mythischer Fragen beschaftigt zu haben: 
Dies bedeutet aber, .Arrian ging es auch hier darum, die Zugeho
rigkeit seiner Heimat zu dem griechischen Kulturkreis darzutun, d.h. 
eben jenen Bereich, dem auch Xenophon angehort und dessen U mfang 
fiir das auJ3erromische Kulturverstandnis seiner Zeit so wichtig ist 98• 

Eine Stelle wie das bekannte Skythenfragment, das gerade fiir ihn nicht 
ohne aktuellen Bezug denkbar ist, unterstreicht die Betonung dieser 
Zugehorigkeit noch 99. 

Bleibt noch das mit Parthika umschriebene W erk. Die erhaltenen, 
klar zuweis baren Fragmente lassen den historischen Abri.13 der Auseinander
setzungen Roms mit dem Arsakidenreich noch gut erkennen 100 : Ihn 
hat noch spater Dio Cassius als Vorlage fiir einschlagige Partien, etwa die 
Darstellung der Crassuskatastrophe, in seiner romischen Geschichte 
benutzt. Auffallend und langst erkannt nun ist der anteilmăJ3ig groJ3e 
Bestand an gesicherten Fragmenten fiir die Zeit der Partherkriege Traians. 
Er lăJ3t die SchluJ3folgerung zu, seine Darstellung miisse mindestens 
die Hălfte des W erkes iiberhaupt ausgemacht haben und ein groJ3er Teii 
auch im einzelnen nicht mehr zuweisbarer Arrianfragmente dann wohl 
diesen Partien entstammen 101• Dies aber wiederum fiigt sich zum anderen. 
Es besagt, Arrian ging es darum, eine bereits in jahrhundertelanger Ent
wicklung sich begriindende Problematik inihren gegenwartswirksamen 
Erscheinungsformen darzulegen. Kurz, was er schreibt, aber ist demnach 
Gegenwartsgeschichte in einem ihrer wichtigsten Aspekte, und seiner gan
zen Art nach kann er dies nicht unternommen haben ohne sich als bem-

86 Ektaxis 10; 22. 
88 S. Hartmann 1907, 15; 31. 
87 Zu Phot. Cod. 93 s.o. 
88 Vgl. dazu Jacoby FGH Ild 564, Breebaart S. 16; Bowie S. 18 (Hinwcise auf die 

11.uDerlich demit verwandte Bibliothek Apollodors freilich scheinen gefăhrlich). Es ist schwer, 
etwa aus Arrians Sentimentalităt Phot. Cod. 93,71 (S. 197 der Ausg.) trotz Anab. 1, 12, 3 ff. 
und 7, 30, 3 Kriterien personlicher Entwicklung zu entnehmen. Doch verbieten es m.E. Ver
wandtschaft des Sinngehaltes wie bes. auch Zusammenhang und Ton ersterer Stelle, sie als 
das Werk eines jiingeren Mannes zu deuten. Das gilt auch fiir das .. &.7to viou .. 1, 12, 5 gerade 
aus diesen Griinden im Gegensatz zu dem .. ex vfou .. Kyneg. 1,4 ; die von Bosworth S. 168 
heraagezogenen Belege aus Plato und Aristoteles scheinen wcnig zu besagen. 

98 Fr. 54, mit Recht trotz mangelnder (ester Kriterien soweit ich sehe stets den Bithy
nika zugewiesen. Roos zieht Ind 7,2 ff. mit Recht zum Beweis heran. 

100 Zur Verwendung durch Dio fiir Darstellung der Crassuskatastrophe s. Hartmann 
1917,89. ĂuDerlich vcrwandt wăren demnach Arrians Parthika den Getika Dions v. Pr., deren 
Uberrcichung an Traian bereits v. Gutschmid annahm. 

101 Fr. 33 ff. Jacoby, Abharidlungen S. 43 fiir diese Darstellungs- und Eintcilungsweise mit 
Recht auf allgemeine Gepflogenheit zuriick : Zum Personlichen, das fiir die zweite Hălfte des 
Werkes bei Arrian trotzdem eine Rolle spielt, steht ein solches Formprinzip keineswegs in Wider
spruch. Schwer wird es allerdings, sich dem Urteil Jabobys S. 47 anzuschlieDen. 
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fenen Spezialisten zu fi.ihlen. Das wiederum hei.Bt, er mu.13 Detailkenntnisse 
besessen haben, die ihn fiir seine Aufgabe qualifizierten, was vielleicht 
veranla.13t, oben vorgebrachte Mutma.13ung iiber seine Teilnahme am Feld
zug Traians zu iiberdenken 102• Einzelheiten seiner Darstellung genauer 
zu erkennen freilich wird durch Herkunftsort und Art der Quellen er
schwert, denen einschlagige Fragmente entnommen werden miissen. Erar
beitung sachlicher Kriterien bleibt daher immer ein besonderes Risiko, 
und nach den von Roos 103 und Hartmann unternommenen Zuweisungs
versuchen scheint jedes Mehr an weiteren Fragmenten Spekulation ohne 
da.13 sich unsere Kenntnisse fruchtbar dabei erweiterten. Indes, zwingt 
schon die Anlage des Werkes zu dem Schlu.13, Arrian habe die Geschichte 
des in seinen Umrissen bereits zur festen Tatsache gewordenen Imperiums 
schreiben wollen, seine Absicht der Deutung eigener Gegenwart geht 
tatsachlich aus den Testimonien einiger Autoren mit besserer Kenntnis 
des Ganzen noch hervor als wir sie besitzen 104• Dics aber besagt, es konnen 
nur die Kriterien der eigenen Gegenwart sein, die er bewu.13t anwendet, 
um Vergangenheit und historische Entwicklung zu priifen, so da.13 das 
letzte Ereignis in dieser Kette dann von selbst zum Hohepunkt einer 
Abfolge von Ost-W estbeziehungen wird. 

Eigene Erlebuisse nun, aus Andeutungen und Selbstzeugnissen zu 
erschlie.13ender Personlichkeitscharakter wie Art seiner Schriftstellerei 
Iassen auf Vorliebe Arrians fi.ir das Kriegerisch-Politische ganz im Sinne 
seinesgro.13en Vorbildes schlie.13en, auch wenn wir personliche Bekenntnisse 
weiter nicht hatten und uns allein auf die Psychologie verlassen mii.13ten. 
Auf seine Zeit angewendet bedeutet dies, er habe sein Ressort vornehmlich 
darin gesehen, die Wirkungskraft des Imperiums nach au.13en hin darzustel
len, wohingegen Interessen fi.ir die innenpolitischen Fragen, soweit ersicht
lich auch sonst selten Gegenstand systematischer Darstellung und ohne 
einen Autor von Range Arrians, kaum zu erkennen sind. Wie dies gemeint 
st, rnacht eine Reihe von Fragmenten deutlich. Ich habe an andere1· 
Stelle darzustellen versucht, unter Zuhilfenahme welcher Mittel er 
etwa. die Flottenfahrt nach Kt€siphon als glanzvolle Demonstration 
rornischer Kriegfiihrung und das Ereignis als triumphale Kronung wirk 
samer Au.13enpolitik zeichnet105• Das in seinem Kriegsbericht von einem 
einzigen Willen geleitete Zusammenwirken heterogener Krăfte bewirkt 

102 S.o. 
1oa S. immer noch Studia Arrianea, Leipzig 1912, dazu Jacoby FGH Ild 566 ff. 
10' Zu fr. 1,2 vgl. bes. Malalas 274B (fr. 76), vgl. auch Hartmann a.a.O.S.72. Diskussion 

bei Jacoby a.a.O. 
186 Philologus 1963. S. dazu bes. fr. 67, 68 (zur AIX(.17tp6'tl)t;) 

s. et"a auch fr. 98 nach Anab. 1, 14, 4; beziiglich mtiglichen Fortwirkens der Stelle s.C. de Boor, 
Eyz. Zeilslhr. 21, 1912, 419). In diesen Zusammenhang gehtirt vielleicht auch PS 23. 

www.cimec.ro



196 GERHARD WIRTH 28 

das Entstehen einer Macht 106, der nicht nur kein Gegner gewachsen ist 
und die den Sieg zur Selbstverstăndlichkeit werden lă..Bt: Die im Hin
tergrunde damit als wirkend angenommene Funktion des Phănomens 
Imperium nach innen zu gibt dessen Ausgreifen, hier na.eh Osten, eine 
geradezu moralische Bedeutung 107• Nicht nur, dafi Arrian den Gegner 
mit den seit friihester Hellenen-Barbaren Topik iiblich gewordenen Krite
rien moralisch abqualifiziert 108, Imperium wieKaiser scheinen denKrieg 
gleichsam als Funktion dieser inneren Prămisse zu verstehen und dement
sprechend zu fiihren, so dafi jene HarmoniRierung nach innen zu als sein 
Endziel auch nach auilen und damit alles in allem sein erziehender Cha
rakter fa.Rt in jedem Fragment unverkennbar wird 109• Erncheint denn in 
der Tat romisches Verhalten gegen Schwăchere, Nachbarn oder Foede
ricrte im Sinne einer geradezu nati.irlichen Vormundschaft zu verstehen 
und damit als moralische Rechtfertigung jenes seit Augustus errichteten, 
nach ihm aufrechterhaltenen Systems aus spăterer Sicht 110, das Ergebnis 
von J„oyalităt und Gerechtigkeit 111 wird dann als spontane Zustimmung 
und gerne geleistete Heeresfolge davon Betroffener immer wieder betont 112• 

Interessant aber ist, wie Arrian das Partherreich selbst, Ursache des Krie
ges und gleichrangigen Kontrahenten der Auseinandersetzung in seiner 
Bedeutung sehr wohl versteht (vgl. fr. 33.. IXU't'<jl eao~EV ... ), d.h. fii.r 
ihn das Verhăltnis der Gro.Bmăchte zueinander nichts als die tJbertragung 
des im Verhăltnis zu Kleineren Giiltigen bedeutet. Dafiir, da.13 sein Traian 
etwa die vollige V ernichtung beabsichtigt 113 habe, fehlt bezeichnender-

164 So lielle sich fr. 98 vielleicht als Hinweis aur eingeselzte Auxiliarcinheiten aus Thra
kil'n und i\lakcdonien (vgl. Hanslik, RE Suppl. X 1095) vcrstehen. fr. 53 ist im Sinne Arrians 
obendrein nach dem Gesichtspunkt taktischer Erfektivităt gcstaltet (dazu bctonte Zugehii
rigkeil dcr Mauren zur .. a-rpctnii -rwv 'Pwµctlwv .. in dem auch von Jacoby a.a.O. S. 577 als 
arrianisch unbezweifelten fr. 52). Zur o~uT7J~ hier als verbindendes Kritcrium fiir Traian 
wic (fr. 99) Lusius Quietus s. Roos S. 251 der Ausg .• vgl. dazu Anab. 7, 28, 1. Der Maure mull 
von Arrian geradezu als Verkorperung dcr Ergebnisse bisherigcr Imperiumspolilik hingestcllt 
gewescn sein (vgl. bes. Dio Cassius 68, :12, 4: Vcrnichtung wcgen tp&6vo~, µfoo~ im Gegensalz 
zu HA Hard. 5,8; Themist. 16,294 Down.). Als Ausdruck derartiger Imperiumshaltung des an 
sich hetcrogen zusammengeselzten Heeres miichte ich wie vor von fr. 34 Suda s.v. ctUTOKEÂe:ua-ro; 
und 7tctpciyye:Âµct ansehen (vgl. auch Klio a.a.O.), wăhrend sich .&e:Lctaµ6~ und i:m&e:Lixaµol wegen 
des a1"pct1"Lii~ wic des opµ~v freilich in der Tat auch auf den Auszug aus Rom beziehen kiinnten 
und im Zusammenhang damit als Gcstallungselemente der Darstellun1: dii' gleiche Funklion 
habcn ktinnten (zur o;iµf; vgl. auch Dio n, 2). 

167 Bezl'ichnend fr. 36, vgl. auch fr. :17 (vgl. dazu bl•s. F. Lepper, Traian·.~ l'ar/hian 
\\"ar, Oxford, 1948. 6. 

108 S. dazu bcs. fr. t9 ( .. lle:~Lii~ ~ctpct[3ii~ .. ), auch fr. 79 ( ... -r'ij~ iyctv ii712a&ctAlct~ ... 
vgl. Ilio 19, 1 .. [3LIXLOV .. ). In solch1•111 Zusammenhang wird das Marderbild (fr. 86; 87) zu 
vcrslehen sein (s. bes. Suda s.v. l\1cip!lot). Zur auffallenden Charakteristik des Sar.atrukes fr. 77 
s.K.H. Ziegler, Vie Be:iehungen :l/lisc/1en Hom und dem Parlherreic/1, Wiesbaden, 1964, 104; 
das Bild wird vor dem Hintergrund des [3ctp[3ctpLaµ6~ eines Parthamaspates zu verstehen sein. 

109 Zum Effektivitâlskriterium (s.o.) als Erziehungsfaktor neben mehrfach berichleter 
Gewinnung von Dundcsgenossen s. auch fr. 66 ( .. ou!le:vo~ .. &ctpp~actVTO~ ... n&e:i:v ou !le µ~v 
iivn-rci~cta&ctL ... ). Als Folge derartigen Taklierl'l!s s. fr. 56; 72; auch fr. 9:1; PS fr. 6; 7; 21 
Dio 18,3; 22,2; 28.4. 

no S. dam LeppL•r S. 140 rr.. vgl. fr. 40, 42-48, zu Abgar bezeichnend auch fr. 55. 

n1 Zn fr. 8î; î8 s.o.; hil·rhcr kiinnten PS fr. 13; 18 (s. dazu die Anmerkung von Roos); 
16 gehiirrn. 

112 Fraglich blcibt, wie wcit Arrian auch den Zusammenbruch nach 116 im einzelnen 
1111sgefiihrt hat. 

113 In solchem Zusammenhang vielleichl fr. 90; 91; 92; 94 zu verstehen. 
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weise jeder Hinweis 114• Bei all dem wird der Kaiser selbst zum eigentlichen 
Artikulationmedium de1 artiger Erwăgungen und Tendenzen und zugleich 
zum Beispiel ihrer Wirksamkeit; Rationalităt der Motivierung wie Ver
haltensweisen zeigen direkt genommen die Vberlegenheit nicht nur der 
Personlichkeit 115, sondern lenken vom sinnlich Wahrnehmbaren zugleirh 
auch auf das Prinzip hin, das sie verkorpert. Dies aber kann - ich mochte 
hierher PS fr. 2 setzen 116 - auch durch gelegentliche Rtickschlăge 117 

nicht unwirksam gemacht werden 118 • 

Wieviel von diesem Henscherbild im einzelnen nach den tiblichen, 
auch flir Arriarn; Zeit gtiltigen allgemeinen Postnlaten gestaltet ist, scheint 
<labei Nebensache, es ist a.nzunehmen, da.13 man personliche Reminiszenz, 
wie sie vielleicht ans dem Ubergewicht des Praktisch-Militărischen hier 
noch spricht., als besonders ernst und anfschln.13reich zu nehmen hat. 
Arrians Gesamtbild von Imperinm und Herrscher indes deutlicher noch 
hervortreten zu lassen hilft darliberhinans m.E. ein weiteres Kriterium. 
Es ist zwar direkt den Fragmenten nicht rnehr zu entnehmen, mu.13 aber 
einen Hintergmnd gebildet haben, vor dem auch ihrn selbst manches erst 
verstăndlich wurde. Ich meine das Alexanderbild seiner Zeit. Fur das 
Nachleben Alexanders in romischer Geschichte 119 und Geistesgeschichte 
von erster Kenntnisnahme und Verarbeitung der Ubcrlieferung d.urch 
Appius Claudius Caecus bis hin zu Julian Apostata gibt es an Zeugnissen 
genug. Sieht man von dem Alexander der Rhetoren- und Philosophen
schulen ab, so scheint ftir den anderen, stets neu aktuellen, cin Hin und 
Her von Perspektiven und Akzentsetzung bezeichnend, wobei von Fall 
zu Fall die Imitation der Person, auf allgemeine Vorstellungen bezogene 
Propagandaabsichten und schlie.13lich die halb und halb offizielle Auseinan-

114 Vgl. Syme S. 236. Bl'zl'ichnl'lld in sokhem Zusammenhang vidlcicht fr. 45; auch fr. 
10:1. Trifft dic pseudomylhologische Erklărung fr. 71 (vgl. Dio 28,3) aur Arrian, so lieJJe sich 
vielleicht gesuchte Verwandtschaft zu den Bithynika konslruiercn, die beziiglich Zuslimmung 
des Autors zu dt•n Bcmiihungen Traians zumindest um Mesopotamien weiter helfrn konnte. 
Unterbrechung cincs volkerrechllichen Ordnungsprinzips nimmt Ziegler S. 116 an: \Vie man 
ein solches im einzelnen definiert, muD fiir angegebenen Zeilraum fraglich bleiben. Trotz Schwie
rigkeiten der Deutung îndes m1ichle ich den Zeugnissen Arrians enlnl'hml'n, es konne Traian 
um wenig mehr als einc Interessl'nverlagenmg im Răumlichen gegangen sl•in, die in ihrer wei
tcrcn Zielsetzung, dcr Ostwestverbindung, Interessenbereiche des ostlichen Partners kaum 
verletzte, ja als Verfolgung bereits bei den Achămeniden nachweisbarer Absichten diesem letzt
lich zugutc kam. DaD dariiberhinaus Traian an der wennglekh erst spiHer formulierten Notwen
digkeit zweier, aufeinander angcwiesener GroJJmâchte zweifelle, glaube ich nicht. Fr. 103 mochte 
ich daher nicht als Anpassung an die Urnstănde sondern als Inhalt eines seit jc giiltigen Pro
grammes nach fr. 33 verstehen. Zu Tacitus in diesem Zusammenhang s. auch Syme S. 496. 

m Man vergleiche fr. 3:i; 54; 57-58 (als Erfolg personlich gl'gl'bcner Bcfehle); 65-67, 
dazu fr. 37 (\Vorlc des Kaisers). 

116 Zu PS 3 s. Harlmann 1917, 81; Roos Sludia S. 57, die die Stelle dem Corbulo-Unter
nehmcn zuwcisen. Vergkich mit Anab. 6, 25, 6 konnte îndes Beziehung anf den Marsch Traians 
(fr. 41) nahelegen (hierzu bezeichnend auch das .. cid .. Dio 2:i, 1 als Zusammenfassung von 
mehr als die Arrianfragmente in vorliegendcr Form hergeben). Auf Traian zu beziehen vielleicht 
auch PS fr. 10. Nach Anab. 4, 29, 7; 1,6, 3; 5, 7, 5 paDt hierher in der Tat gul PS 12' (s. dazu 
Roos, Ausg. S. 288). Das in diesem Zusammenhang ebenfalls bezeiehnende ( ... 7totpcx~cxÂwv 
i:ov &cxui:ou Îmtov ... ) fr. 39 wird in dl'r Darstellung der Ereignisse wohl hinlcr Dio 20,4 
einzuordnen sein. 

117 Als Gegenbeispiel zu Traian s. Anlonius, fr. 23. 
ns Vgl. Hartmann 1917, 85. 
118 Malerialiibersieht zuletzt bei Weippert S. I H., am instruktivskn beziiglich des Zt;sam-

menhanges wennglcich keineswegs ersl'hilpfend HeuJJ 1954, 65 rr. · 
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dereetzung mit dem politischen Modell einander abwechseln oder aber sich 
gegeniiberstehen. Und nicht immer ist klar, wie weit derartige Verhal
teneweisen einem echten Verhăltnis zu dem Phănomen entstammen oder 
aber bereits bei Beriihrung mit der griechischen Welt Verhaltensmaxime 
gewo:r:~en waren, was umso mehr dann fiir einen Pompeius und Antonius 
galt. AuBerlich wirkende Tradition schillernder Darstellung muBte einfach 
jeden beeinflussen, der sich mit dem von Alexander Begonnenen und 
von ihm auch lange danach noch Erfiillten, im politischen Bereich mehr 
noch vielleicht als in jedem anderen, auseinandersetzte. Fing im Grundc 
doch Rom dort wieder an, wo jener aufgehort hatte, ob es dies wollte 
oder nicht. 

So entspricht denn wohl auch das deutliche Abriicken des Augustus 120 

von Alexander dem bewuBt und uniiberhorbar betonten Gegensatz zu 
4lessen scheinbar erkannter politischen Konzeption und den bekannten 
Ma.Bnahmen ihrer Realisierung; der Welteroberer und Weltbeherrscher 
bildet einen Hintergrund 121, vor dem das Auftreten des Weltordners und 
-organisators erst eigentlich als segensreich zu verspiiren war. In 
der Tat, um das auszudriicken, was sich mit Caesar- oder Antoniusbild 
kaum deutlich genug sagen lieB, mochte Augustus fiir eine solche Folie 
dankbar sein. Dann freilich ist zu erwăgen, ob das fiir einen Augustus 
nicht praktikable Herrschaftsmodell nicht ganz natiirlich neue Bedeutung 
erhielt 122, als die von ihm ins Auge gefa.Bten, allen W'"elteroberungsvorstel
lungen so diametral entgegengesetzten Ziele fast erreicht waren und 
nunmehr auch ganz zwangslăufig verstărkt wieder die Moglichkeit neuen 
Wirkens nach au.Ben in den Vordergrund der Erwăgungen n 3 trat : 
Man hatte nach einem Jahrhundert das am Beispiel Alexanders als 
Utopie sattsam und immer wieder Demonstrierte nicht nur im Răum
lichen realisiert 124, sondern auch in der inneren Gestaltung des Eigenen, 
eine Tatsache, die zur Selbstreflexion Anregungen noch im besonderen 
geben mochte, und als ăuBerer Anla.B zu N achdenken und -0-berpriifung 

120 Auf die politischen Zusammenhănge einzugehen scheint hier nicht der Platz. Zum 
Problem s. Weippert S. 258, dazu HeuO S. 84, der mit Recht aur die an jegliche Art von Alexander
bild ankniiprende Mtiglichkeit politischer Ambivalenz hinweist. ĂuOerer AnlaO, wenn gleich 
freilich kaum mehr, fiir die Haltung Octavians wird in der Auseinandersetzung mit Antonius 
(vgl. dazu D. Kienast, Gymnasium 76, 1969, 437 ff.) zu sehen sein, wie sie auch spăter als 
natiirlicher Gegenpol Herrschartsverstăndnis und Machtidee bestimmte. Dazu kommt, daO 
die nach endgliltiger Unterwerrung des Ostens lăngst ntitig gewordene Politik allgemeinen 
MaOhaltens und der Einschrilnkung verlustreichen auswilrtigen Engagements zugunsten einer 
Intensitiltsverlagerung nach innen zu Annăherung an diesen Osten fiihren muOte. Dies aber 
bedeutet erneutes Abgehen von all dem, was an Alexander der tlberlieferung nach als bezeich
nend schien: Fiir die bewuOt begonnene Entwicklung kultureller Integration in einen sich 
homogenisierenden Imperiumskosmos konnte dieser Alexander kaum Vorbild sein. Und dazu 
kamen die HeuO S. 77 mit Recht angefilhrten Mtiglichkeiten einer Versteirung griechischen 
SelbstbewuOtseins, die um jeden Preis zu vermeiden nahe Iag. So beinhalten die Anekdoten 
um Octavian am Alexandergrab geradezu ein Programm. 

121 S. dazu Kienast S. 453. 
111 Eine fiir das 1. Jhdt. allgemeine Haltung tritt am stilrksten mit noch bei Likan zutage 

{bes. 10, 26), sie wird sich ilberdies auch in den Reflexionen Arrians 7, 2, 6 niederschlagen. 
Vgl. auch Plut. Mor. 207. Zum Germanicusproblem in diesem Zusammenhang s. Weippert 
S. 257. Treffen unsere Nachrichlen zu, so wăren Alexanderimitalion und Verhil.ltnis zu 
Tiberlus zusammengenommen bezeichnend fiir einen mehr als rein menschlichen Zwiespelt 
(s. dazu D. Timpe, Der Triumph des Germanicus, Bonn, 1968). 

iz3 S. HeuO S. 92 zu Dio v. Pr. or. 2. 
lH Vgl. Oliver S. 874. 
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dră.ngten sich die nicht endenwollenden Auseinandersetzungen mit dem 
Partherreich geradezu auf. Und obendrein - war Alexander, von derar
tigen allgemeinen, pragmatiRchen Erwăgungen abgesehen, an sich stă.rk
ster Exponent jenes seiner selbst neu sich bewu.llt werdenden Griechen
tums 125, so blieb unvermeidlich, da.ll er in allen ernst zu nehmenden 
Diskussionen von nun ab eine andere, wichtigere Rolle spielte : Eine 
solche Mutma.13ung dră.ngt sich auf, selbst wenn es nicht die Moglichkeit 
găbe, die Zunahme einschlăgiger Diskussionen im Quantitativen wie aucb 
die qualitative Verănderung an Beispielen wie Plutarch oder Dio zu 
registrieren. Man wird nicht zuletzt hieraus folgern mi.issen, da.13 sich auch 
das offizielle Verhăltnis zum Problem ănderte 126• Kurz, das Alexander
bild von Biographie wie auch Plutarchs Redei.ibungen iiber Gli.ick und 
W ert scheinen fi.ir die gro.13e Revision ebenso bezeichnend wie die neuen 
Konturen, die Dio zeichnet 127 , und dieser war es auch, der eigens acht 
Blicher liber die Tugenden Alexanders verfa.13te. 

Wie nicht anders zu erwarten freilich ist von Alexanderimitation 
im Sinne eines Pompeius oder Caracallas durch die Kaiser des ersten 
und zweiten Jahrhunderts wenig festzustellen: Die Attraktivitii.t des 
Beispiels auch for sie und damit dte innere Kontinuitii.t des Modells freilich 
scheint unverkennbar. Ich habe an anderer Stelle die Vermutung ge
auBert 128, auch fiir einen Arrian nun mlisse die Darstellung von Alexanders 

12& t.lberblick iibcr die Thema lik, frl'ilich oh ne Hinweis auf mogliche chronologische 
Akzentuierung bei Th. Duncan, Tlle Alexander Tlleme in Rhetoric, Washington University Stu
dies 8, 1922, 315 H., vgl. auch Palm S. 39. Nach wie vor mochte Alexander und das Alexan· 
derthema Ausdruck griechischen Selbstbewulltseins und Selbstverstehens sein. Indes hatten 
sich seit dem 2. vorchrisll. Jahrhundert die Voraussetzungen gelindert, und was damals in riimi
scher Sichl als gefăhrlich zu gelten halte, das liell sich jetzt gut in den Rahmen dcr Imperiums
ideologie einordnen. 

ne Zu Plut. Mor. 327E s. Heull S. 94, vgl. Hamilton S. XXIII. Wohl ist Alexander 
Medium allgemeingiiltigcr Begrifflichkeit. Doch wird es schwer, sich die hler vorliegenden 
Reflexionen ohne Bezug auf einen aktuellcn, zumindest geistesgeschichtlichen Hintergrund 
vorzustellen. So tretcn Verschmelzungs- und allgemeinc Synkrctisierungsbemiihungen - anders 
als Eratosthenes dies deulcn konntc - erstmals als wirklich stattgefundene Realisierung philo
sophischer Erkenntnisse und Ideen in positiver Wertung in den Vordergrund. IntensiUlt des 
Slils und Bt>geistcrung dl•s Autors hal.Hm Interpreten immcr aul frilhe Abfassungszeit schliellen 
Iassen: Auch sie sind nicht verstilndlich ohne bercits spiirbargewordene Imperiumstendenzen. 
Nicht zu iibNsehen ist, dall Plularch einschlăgige Problematik in dcr Alexanderbiographie 
ausklammert. 

127 S. dazu l lcuD a.a.O. Zu rragen wilre hier nach der Genese des Bildes angesichts viel
leicht persiinlicher Erlebnisse und Erkenntnisse; bezeichnend etwa or 46,20 mit der Aufzi!.hlung 
fragwiirdiger, am ehesten als Reminiszcnz an das 1. Jhdt. zn erklărender Attribute ( ... KM:i:-rov 
-rov croqi6v, 4l>Ll.w-rotv -rov xotl.ov, -rov yepov-rot Ilotpµevlwvot xott -rov 3t3iXaxotl.ov Kotl.1.la.&ev'l)v xotl 
'ApLGTOTEA'l)V ... ) 

128 Historia 1964. Aur genaue zeitliche Festlegung babe ich verzichtet (vgl. Bosworth 
S. 163), meine aber, Arrians Literaturkenntnisse, wie sie nicht zuletzt aus seiner Werlung der 
Quellen deutlich wrrden, setzen llingere Sludien- und Vorbcreitungszeit voraus, und zwar der 
Art, wie sie nur fiir die Jahre nach Entlassung aus dem akliven Dienst miiglich waren. Ander
seits hat auch cine Fixienmg aur die Zeit unter Mark Aurel oder Lucius Verus (so Bowie S. 24 
ff.) kaum Anhaltspunkte (vgl. Mazzarino III 161, dazu bereits E. Gabba, RSI 71, 1959, 379). 
Die Argumente, dii' neuerdings Bosworth anfiihrt, die Anabasis wieder einmal als Jugendwerk 
zu definieren, schlagen m.E. nicht durch (s.o.). Beziiglieh Phot. cod. 93 geht Bosworth glaube 
lch, hărter mit mir ins Gericht als ich es verdiene. Ich babe meine Zweifel beziiglich der Stelle 
S. 226 dargelegt, mOchte aber nochmals zn Bedenken geben: In der ersten, mit .. µEµv'l)TotL .. 
eingeleiteten und ganz offensichtlich aur Arrian zurUckgehenden Zusammenstellung (§2) sagt 
Photios nichts von der Anabasis; dies geschieht vielmehr erst § 3 in der zweiten, die dem 
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Anabasis in eigenen Augen etwas wie die Kronung der eigenen Schrif t
stellerlaufbahn bedeutet haben 129• Neben âu.Berlichen Erwâgungen scheint 
mir eine ganze Anzahl inhaltlicher Kriterien und Selbstzeugnisse fiir die 
Abfassung des Werkes in vorgeriicktem wenn nicht hohem Alter einfach 
nicht hinwegzudiekutieren, und alles an dem was oder wie Arrian das 
Problem darstellt, zeigt trotz der bekannten Schwăchen doch eine Reife 
der Personlichkeit, die der Vermutung, es handle sich um ein Jugend
werk, widerspricht, auch wenn es sie letztlich nie ganz zu widerlegen ver
mag. Die Wichtigkeit des Alexanderthemas fiir seine, A.rrians Zeit, kommt 
noch hinzu, und die in Zusammenhang damit bekannten Zeugnisse eige
nen Autoritătsbewu.13tseins, man mii.13te sie als Dokumente eines psycho
pathischen Selbstgefiihls werten, ginge man von ihrer Abfassung in jiin
geren Jahren aus. Konnte Arrian in der Tat aber an der Alexander
problematik schon als exponierter Zeitgenosse nicht vorbeigehen, seine 
Intensitat der Am;einandersetzung mit der ins Uferlose angewachsenen 
einschlăgigen Literatur la13t eigens noch auf lange und intensive Beschăfti
gung mit den Dingen schlie.13en, die ihn demnach ahnlich wie die mit den 
Bithynika begleitet haben mu.13 und dcn Eindruck von seiner Arbeits
weise erhărten mag. Da13 er Alexander a]!) zeitloses Vorbild fiir Effekti
vităt der strategisch-politischen Verhaltensweisen feiert, ist nicht zuletzt 
aus seiner Verwendung des Ptolemaios, offensichtlich kaum viei gelesener 
Spezialuntersuchung, zu erkennen, und dies pa.13t zu dern Verfasser takti
scher Handbiicher eben.so wie zu dem neuen Xenophon- da.13 dieser auch 
hier anklingen soll, beweist neben dem Titel iiberdies eine ganze Reihe 
an sich recht herbeigeholt wirkender direkter Anspielungen. Indes, an 
der Personlichkeit, dem was sich hinter allem derart Vordergriindigen 
verbarg und jahrhundertelang der eigentliche Gegenstand der Auseinan
dersetztmg gewesen war, konnte Arrian dennoch nicht vorbeigehen, mag 
man den Philosophen auch ignorieren und die Ambitionen von Einleitung 
und Schlu.13wort als reine Sentimentalitat abtun. Und in der Tat, die 
Reflexionen, die er in seine Darstellung von logisch sich vollziehenden 
Ablăufen gelegentlich einbaut, sie zeigen, da.13 er gerade in jenem 'Yeeh
selverhaltnis von Personlichkeit und Effektivitat das eigentliche Problem 
sah, fi.ir dessen Losung auch du.rch ihn eine letzte Garant.ie es nicht gab . 

. . cpc.dve:nn.. nach von Pholios selbsl slamml. Was an der folgcndcn Z11sa111111enfass11ng 
Arrian und was Pholios ist, lii!lt sich schwer noch crkennen : Ncben den bciden Infinitivcn 
.. tva't"iJaota-9otL . , .. aunii~ott. . . wird wohl auch das .. t~e:7toviJ.&7J .. bereils Arrian gl'hiiren, 
der versuchtc, scine Bemiihungcn auf diesc Weisc zu kolorieren. Schcint dt'mnach die Stelle, 
auf die cs ankommt, aur Photios zurtickzugehen, das .. 7tpotyµot'l"dwv = 'l"tX m:pl 'AAe:~iiv8pou .. 
(§ 2) verbielct auch das kcineswegs nnreihende sondern t•rlăuternde .. wv ii. . (vgl. allgemein 
auch Brecbaart S. 11). Indirekl bcsUltigt wird dic nach dcm I<riterium spălcrcr Bcdcutung von 
vorgenommene 'Vertung m.E. durch das .. 7tlinwv &µe:~vov .. Cod. 58 (S. 224 cd. Roos-\\"irlh). 
Alles in aliem besagt Arrians Selbstbekenntnis nnr, da!I t~ iip;(ij~ dic Arbl'il an der Heimat
g eschichlc neben anderen einherging und das Wt•rk t>rst nach Vollendung des Anabasis fertig 
wurde (anders Schwartz S. 12:15; an Deutung der Stt'llc durch Ed. :\leyer, Hermes 33, 18!18, 648 
braucht mit Jaeoby FGH lld 552 m.E. nicht gezweifelt wcrden). 

i2e Vgl. dazu Annb. Procm. 2, inslruktiv neucrdings G. Schepens, „lrricm's riew of Iris 
Task as .4/exander-Hlslorian, Ancient Society 2, 1971, 254 ff. Deutung des .. 't"wv 7tpw't"wv .. 
Anab. 1, 12,5 (vgl. Bosworth S. 167) hângt allein davon ab, ob man in dcm e:fae:p einc 
Yl'rschreibung des zu erwarlt•ndcn .. xot.&ii7te:p .. und damit einc trotz altizislischer Yorstel
lungen hier sichlbare Aufweichung im SlilislisclH'n fiir miiglich hăit. 
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Dies auch mag bewirkt haben, daJl der Epiktetschiiler hier, wo es um die 
Nutzanwendung des Gelernten geht, so wenig seine Schule zeigt und an 
den entscheidenden traditionell topischen Stellen fast nur Subjektivstes 
betont. Was zu bleiben und sich die sieben Biicher des Werkes hindurch 
zu halten scheint, ist denn in der Tat nichts als die Gestalt Xenophons, 
immanent a]s Gegensatz herausgearbeitet und Ergănzung zugleich. Ande
res ist kaum zu e1warten : Gelang ihm, Arrian, aber aus beiden die Syn
these, d.h. Zeichnung und Deutung des Phănomens Alexander mit den 
fiir Xenophon charakteristischen Ziigen, dann war nicht nur Alexander 
in jenen praktikablen Rahmen gestellt und damit gleichsam die Quadra
tur des KreiRes erarbeitet, um die er sich ein halbes Jahrhundert bemiiht 
hatte, auch Arrians eigener Schriftstellerei war damit erst ein Sinn gege
ben, der weit liber die offenkundige Trivialitat bisheriger Arbeit!'lbereiche 
und die ihr angepa.llte Arbeitsweise hinausging, ja diese erst in einen 
hoheren Bezug setzte. Auch dies setzt eigentlich Erfahrung und Sich
hineinleben nicht nur in l\Iaterie und Sachfragen Rondern ebenso gut in 
die eigene Rolle vornus. Nimmt man jene Jang Hich hinziehenden takti
Hchen, historischen und vielleicht sogar einen Teil der mythographischen 
~chriften, ja selbst die phi1osophischen Studien als Tatsache : Auch wenn 
sie fiir den Augenblick Inlrnlt sehienen, konnen sie von einem gewissen, 
zweife1sohne spat anzm;etzenden Zeitpunkt ab in den Augen Arriam 
eigentlieh nur noch Vorarbeit zu jener Synthese gewesen sein. 

\Vie weit all dieR nun bereits zm· Zeit der Abfassung der letzten 
Bucher der Parthika wirksam war, wird sich im einzelnen nie mehr ganz 
feststellen lassen. Lag der Vergleich zwischen Traian und Alexander fiir 
den aufgeschlossenen Zeitgenossen und vielleicht Teilnehmer des Parther
krieges von 114 aus vielen Gri.inden nahe, einige wenige, jedoch drastische 
Zeugnisse jener Imitatio gerade durch diesen Kaiser sind dennoch nicht 
zu iibersehen 130• Wie weit sie auf Arrians weiteres Schaffen wi1·kten, ist 
unbekannt, an ihnen vorbeigehen konnte er sicher nicht. Freilich, es 
hande]t sich <labei um Gesten au.13erlicher Art, nicht mehr, typische8 
Ergebnis vielleicht jeuer aktuellen Alexanderrenaissance und Zeugnis 
fiir den Einflu.13 indirekter literarischer Gegenwartsdeutung auf einen 
Uealisten, dem zumindest ein Dio Cassius die geistige Subtilităt abspricht. 
Die Fra.ge, ob etwa Traians Au.13enpolitik mit ihren spektakulăren Unter
nehmungen parallel zu Alexander an Donau und im Osten von Imitatio 
bestimmt gewesen sei, hingegen scheint nach wie vor und nicht nur von 
dieser Grundlage aus geradezu utopisch. Denn soweit ersichtlich hat 
der Dakienkrieg keineswegs zu einer Uberschreitung răumlicher Gege
benheiten ins Grenzenlose hinein gefiihrt, und auch wie weit der Krieg 
im Osten die \Viederholung dessen sein sollte, was gegeniiber einem Da
reios III. Alexander gelang, mu.13 trotz einiger ău.13erlicher - allzu ău.13er
licher um zu iiberzeugen - Parallelen fraglich bleibcn: Von Arrian zumin
dest stammt wic gesagt kein Fragment einer Nachricht, das hier als 
Restătigung sich heranziehen lie.13e 131• 

13o S. dazu HeuO a.a.O„ Lcpper S. 191 ff. BczcichnC'nd hier wohl die Deutung Traians 
durch Julian (446 H., 333 B), anderr, belanglosrre Slellen bringt \V. Weber, Vnlersuchungen 
rur Geschiclrte des J\aisers Jladrian, Leipzig 1907, 10. 

13l Material hierzu bei Lepper S. 26; 197 inslrukliv trolz gegenteiliger Ansicht des Au tors 
zusa mmengeslelll. 
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Konnte ftir Arrian, den profilierten Irnperiurnsrorner des 2. nach
christlichen Jahrhunderts, Alexander iiber das Vordergriindige hinans, 
aus solchen Griinden letztlich doch nur rnenschlich-personliches Vorbild 
gleichsam im Detail sein, Ink.arnation einer Reihe von philosophisch wie 
staatsethisch kategorisch gewordenen Einzeltugenden, rnehr aber nicht, 
verwundert es denn kaum, wenn er auch nur sie, und zwar in nicht einmal 
sehr harrnonisch aufgebauter Zusarnmenstellung feiert oder deren Be
standteile zu verteidigen sucht. Alexanders politischer Konzeption, so wie 
auch Arrians Zeit sie zu sehen vermochte, jenem Geftige von Herrschaft 
mit seinen indefiniblen Grenzen und der Absicht, es nicht bei Eroberung 
von Indusgebiet und Achămenidenreich bewenden zu lassen, steht er 
merkwiirdig fremd gegeniiber 13 2, und nicht zuletzt deshalb wohl suchen 
wir eine Reihe wichtiger Nachrichten bei ihm vergebens, ohne die bezw. 
deren Einbeziehung ein Alexander auch fiir uns keinen Sinn zu haben 
scheint, man mag im einzelnen zu ihm stehen wie man will. Uber Alexan
ders Ansiedlungen im Osten berichtet er nichts, iiber die natiirlichen 
Konsequenzen der spătestens 324 inaugurierten Vermischungspolitik geht 
er allzu vage und in recht hilfloser Verwendung im Grunde nichtssagen
der Topik hinweg, seine Art, etwa das Problem Alexander und Rom zu 
behandeln, ist seit je als ein Manko empfunden worden und bedeutet 
Riickschritt selbst gegeniiber der Art, wie es bereits ein Kleitarch aufge
rollt hatte, und auch seine Behandlung des Verhăltnisses zu Griechenland 
in den letzten Lebensjahren - auch hier volliges Verschweigen wirklicher 
Problematik - gibt zu denken 133• Eine Erklărung scheint mir wie gesagt 
nur mit Konzessionen an die eigene Zeit und das fiir sie giiltige Herrscher
bild moglich, d.h. eben dem Versuch jener Synthese~ die sich im groilen 
als deren Kronung nunmehr an die Zahl entsprechender Ve1·suche im 
Detail anschlie.Bt und im Verzicht auf nicht mehr aktuell Wirksarnes 
mitunter auch Inopportunes, doch noch einen Gewinn herauszuarbeiten 
sucht. 

Der Instruktivitătswert einer solchen Dreieckskonstruktion Alexan
der-Arrian-Traian freilich bleibt dann immer noch gro.13 genug, selbst da 
es direkte Beziehung nicht zu geben scheint und die Frage bleibt, ob der 
Autor iiberhaupt die Absicht gehabt hat, die innere Verwandtschaft allzu 
aufdringlich darzustellen. Denn nicht zu iibersehen ist, wie ganz offensicht
lich Dio Cassius zwei bis drei Generationen nach Arrian diese Liicke 
schlieilt, er, ein Autor, ftir den sich die Abhăngigkeit von Arrian fOrmlich 
aufdrăngt. Abgesehen von dem Mangel an anderweitiger 134, brauchbarer 
Quellenliteratur ftir die angesprochene Zeit nâmlich, mit dem der Verfas
ser einer romischen Geschichte konfrontiert war, - man darf wohl nicht 
iibersehen, was es bedeutet, dail es sich um einen Landsmann handelt 
mit einem in Grundziigen beinahe parallelen Lebenslauf. Man mag an 

<Al 
13 2 Vgl. hier besonders die Darstellung des Festes von Opis 324 (Anab. 7, 11, 8-9), dazu 

znletzt E. Badian, Historia 7, 1958, 428 ff. Dali Arrian sich hier an allzu vage Schlagworter 
hăit, auf den Beitrag von Eigcnem aber bewuOt verzichtet, lehrt neben der nuffallenden Plu
tarch-Parallele m.E. auch dic Verwendung von Ăhnlichcm bereits Thuk. 7, 63, 6 (vgl. Oliver 
S. 937), dazu die Au[wărmung sich ankniipfender Vorstellungen etwa bei Dio '" Pr. or. 19 (vgl. 
bes. §§ 30; 38). 

133 V gl. da[iir Anab. 7, 1-2. 
134 Bezeichnenderweise ist die Bedeutung von Phlegon oder Amyntianos vollig unbe

kannt. Eine einschlăgigc Untersuchung von Bosworth ist zu erwarten. 
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Dios Monographie liber die Traianskriege und seiner Arrianbiographie 
mit Recht zweifeln 135 -die Tatsache, daB man solches in spăteren Lexika 
betont, spricht eine klare Sprache dafiir, wie zeitlich Năherstehende mit 
besseren Kenntnissen diese Beziehung zumindest eingeschătzt haben. 
Wie weit die Abhăngigkeit im Sachlichen oder im Formellen geht, freilich 
ist wiederum unklar, auch wiS8en wir nicht, wieviel an unserem Dio Cas
sius-Bild zu Lasten der Exzerptoren und ihrer Interessen am Stoff gerade 
in den hier angesprochenen Partien geht. So scheinen denn an beiden 
Traianbildern einige Unterschiede kaum zu iibersehen. War der Kaiser 
Arrians die Ver korperung der Krăfte des sich zum harrnonischen Ganzen 
hin vollendenden Imperiurns in ihrem besten Sinne gewesen und Handeln 
der Einklang von innerer Entwicklung und Bewăltigung ău.13erer N ot
wendigkeiten, fiir den Dios scheinen Hărte und Effektivităt durch Kom
promiBlosigkeit das entscheidende Kriteriurn nach diesen beiden Seiten 
hin : Sein Partherkrieg ist denn auch nicht mehr ein geradezu natiirliches 
Wirken nach auBen, sondern nur noch die Bereinigung unter Zuhilfenahme 
aller gebotenen Mittel. Es bliebe zu fragen, wie weit Dio, der Zeitgenosse 
eines Caracalla hundert J ahre nach Traian von den Einfliissen der eigenen 
Zeit wie auch anderen Vorstellungen von dem uniibersehbar jetzt im 
Zerfall begriffenen Arsakidenreich mit beeinfluBt war und Dinge zuriick
projizierte, die sich allein aus seinen spăteren Biichern verstehen lassen. 
Indcs zugleich făllt eben noch etwas auf: Dio hat, wie gesagt, die gesuch
ten Beziehungen zwischen Traian und Alexander, die wir bei Arrian ver
missen. Und noch mehr - sie scheinen wie kaum anders zu erwarten 
merkwiirdig unvera.rbeitet in erwăhntem Gesamtbild mit seinen Ziigen 
der Rigorosităt und alles in allem kaum zu jenem Zeitkolorit des 3. Jahr
hunderts zu passen 136, so als ob sie stehengeblieben wăren aus einer Welt, 
die noch von anderen Voraussetzungen ihres Selbstverstăndnisses hatte 
ausgehen konnen. Anders als aus jenem verhăltnismăBig unverăndert 
iibernommenen arrianischen Kern vermag ich mir einen solchen Eindruck 
nicht zu eiklăren. Dies gilt fiir die Lokalisation von Gaugamela (28,4) 137, 

interessant <loch nur fiir einen Alexanderforscher, mehr noch fiir <las ... xa.
-ra.µ.a..S-w\I .•• E7tof..u7tpixyµ6ve:L 29,1 als Seitenblick auf den Charakter Traians 
ăhnlich wie, zum eigentlichen Kern fiihrend, dessen beriihmte resignierende 
Bemerkung anlăBlich des auslaufenden Indienschiffes 138• Lăngst wurde 
festgestellt, bei jener Begriindung des Zuges 17 ,2 mit dern .. M~ "l)t; l7tL&uµlix •• 
einschlie.13lich des .. 7tp6rpcxcrL\I ••. als beliebter Gestaltungsfloskel Arrians 
miisse es sich um Reminiszenz oder zumindest Verwandtschaft zu Anab. 
7, 1, 5 ; 5, 2, 1 ; 6, 13, 4 handeln. Das auffallend Isolierte auch dieser 
Stelle wird nicht dadurch aufgehoben, daB Dio sie for die Begriindung 

136 So Miliar, Study S. 70, s.m. Recht Bosworth S. 166. 
136 Zu Caracalla und Alexander s. Miliar Study S. 151 ff. Den beriihmten Heiratsplan, 

stărkstes Zeugnis fiir jene Alexandromanie und gleichsam Kronung einer jahrhundertelangen 
Auseinandersetzung Imperium-Partherreich, bezweifelt zuletzt D. Timpe ~(Hermes 95, 1967, 
470 ff.), selbst als literarische zeitgentissische Fiktion aber ist die Nachricht bezeichnend, was 
man in diesem Zusammenhang alles Ciir moglich hielt (s. bes. auch Ziegler S. 133). Sie wird nicht 
allein im Hinblick auf die Mentalităt des Kaisers sondern auch auf innere und ăullere Situation 
des Imperiu ms zu verstehen sein, die nun anders als unter Traian zu derartigen Gewaltlosungen 
driingte und scheint demnach ein gutes Stiick Selbstinterpretation zu beinhalten. 

137 Derartiges wichtig selbst noch fiir Zonaras (512 B). 
ns Dio 29, 1. 
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des Partherk.rieges des Septimius Severus nochmals verwendet 12•: Ob 
es Dio dabei vornehmlich um die Beziehung zu Traian oder zu Alexander 
ging, bleibe unerortert. Sie ist hier ohne Belang, am năchsten liegt, es 
1 rifft beides zu, so als habe der Autor gleichsam jene besseren Zeiten 
heraufbeschworen, în denen sich solche Deutung noch ganz anders als 
in der von ihm durchlebten noch mit der Wirklichkeit vertrug. Be
schwonmg konnte es demnach sehr wohl sein wenn er jene erwăhnten gleich
sam erratischen humanen Ztige Traians stehen lieJl und etwa an erwăhn
t.er Stelle 29,1 selbst dessen offiziellen Bericht an den Senat in jenem 
menschlichen Charakterzug wurzeln Ia.Jlt 140• Und ahnliches mag ftir das 
Rild des Greises gelten, der ganz wie bei Arrian und doch wieder anders 
inmitten seiner Arrnee Strapazen ertrăgt 141 • Bei all dern scheint wie ge
sagt im Hintergrund neben Traian Alexander zu stehen und erst beide 
zusammen ergeben bei Dio das tiefer als lediglich anekdotisch Wirkende_ 
Auch Reaktionsfahigkeit und spontane Tatkraft 142, wie sie 22 gefeiert 
werden, erinnern an beide zugleich, und auf solche Synthese zurtick geht 
wohl auch jene Beton ung des kaiser lichen Interessenhorizontes 27 ,1 ff. 
und 29,1 143 , ahnlich wie vielleicht die Personencharakteristik einschlieJllich 
der mehrfach variirten Liebe Traians zum Alkohol 144• Mit Recht hat 
bereits v. Gutschmid das Parthikafragment 46 mit 21, 1-2 kombiniert; 
dort wo es Dio um die Beriihrung mit dem Gottlichen geht (vgl. 18,5 ; 

139 Dios 'Vicckrholung dl·r Fornwl i5, t konnll' angcsichts in Zusammcnhang da mit 
geschildcrter l'mslănde bewuOlc Slcigcrung scin; glciches Iegt dic an Alexander erinnernde 
Anekdote 75,2 im Vergleich zu dc•m fiir Traians Parthcrkrieg Berichteten nahe. Zu Traian s. 
auch Hartmann 1917 geg. Roos, Studia S. :H. Eingehendc Priifung des Problems bei Lepper 
S. 191 H„ der zumindcst fiir die J>crson Traians historischcn Kern dcr Stelle annimml. In dcr 
Tal ist die Reihe zeitgenilssischcr Bclcge, dic• Lepper bringt (s. bcs. S. 195) zur Erhărlung desscn, 
was er als irralionale Motive bezeiclmet, kaum zn widcrlcgen : Trotz abcr nnd vicllcicht wegen 
Dio v. Pr. wâre zn fragen, wie weit dieses Motiv wirklich echt ist und nicht cine viclleicht allzn 
dcutlich an dcn Tag gelegtc Haltung wiedcrgegeben wird, zn dcr sich der Kaiser nicht zulctzt 
ans propagandistischen Griindcn verpflichtct fiihlen mochtc. Gcht man von dcr Bzziehung Tra
ians zu Alexander ans, braucht keincswegs cin Widcrspruch zwischcn dcr Deutung Lcppers und 
dcr im Sachlich-Begrenzten blcibendcn Gneys angenommen zn werdcn : Den Bclcgstcllen von 
Arrians Anabasis nach crgănzen beide viclmehr einander (vgl. 7, 28, 2 ... ":WV IH ":"Îjc; yvwµ.l)c; 
t7totlvou µ.6vov &.7tA1jcr-.6":ot":oc; ... ). 

140 S. Lepper S. 14. Ich mochtc annehmcn, Nachrichten ilber Pliinc cines Indien
zugcs bei Spătcren (HA Hadr. 4, !l; Eu trop 8, :l, 2; Jord. Rom. 268) lciten sich von hier ab 
(vgl. dazu Weber a.a.O.S.9) 

lU S.o„ Dio 14,1 
iu Zur .. o~UT7Jc; ... s.o. 
143 S. dazn Lepper S. 10; 134. Bcziiglich dc•s Qualitătenkatalogs Dio 6, 2 vgl. : &.v8pe:lot, 

1hxotL6T7Jc; - Anab. 7, 29, 1; 7, 10, 2; ă:7tÂ6T7Jc; - 7,9, 9; 7, 28, 2; 6, 3 lppwTo - 7,28, 1 (in Ver
bindung mit Lebensalter I) \Viederholung der ve:6T1jc; in anderem Zusammenhang 7, 29, 1); 
minot 7tove:fo&otL - 7, 10; 7, 28, 1 (!pLAo7tovwTotToc;) li, 4 81ot~0Aotîc;: vgl. Anab. 7, 12, 5, S. Hamil
ton S. 104 ff.; opyfi - 4,8 ff. ; ... XP1l!J.~:hwv &.AJ.oTplwv ... s. Opisrcde; 68, 7, 1 t8otmive:t - Anab. 
7, 9, 2 ff; 7, .J !fJLAouµ.e:voc; - stărkstes Beispiel 7, 26, 1; !fJO~e:p6c; - s. bcs. Anab. 1, 
4, 3; 1, 6, 10; 1, 9, 3, dazu umgekehrt das yvwµ.7Jv 8ouJ.oucr&cn ... 2, 10, t; 5, 15; 1 ; 
&fipot s.o., dazu bes. Anab„ 4, 13, 1 und die Darstellungen elwa des lstambuler 
Alexandersarkophags (vgl. V.v. Graeve, Der Alexandersarlwphag und seine Werkslatt, Berlin, 
1970, passim). 

iu Wiederholt 7, 3 und 7, 4; vgl. dazu auch HA Hadr. 3, 2 als Hinwcis anf umfassende 
zeitgenossische Diskussion (zum Aktuellen s. hier Anab. 7, 29, 4). DaO Arrian sich bei aller 
Verwendung von Termini oder moglichem EinflieOcn von Reminiszenzen aus seinen Studien 
zur Alexandergeschichte eine wirkliche Verfâlschung der Wahrheit leisten konnte, halte ich 
fiir ausgeschlossen. Symc S. 551 nimmt Ablehnung Traians durch Dio (bes. nach 68,4) an 
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25,5 stilisiert vielleicht entsprechend den religiosen Vorstellungen des 3. 
Jhdts.), drăngt sich das .. oux ă.vEu "t'ou 3-dou ... Arrians bei Dio ans 
Licht 14°. Manches, was die Fragmente Arrians nicht mehr erkennen las
sen, wird an der inneren Einheit seiner Gestaltungsformen und damit 
wohl auch zugrunde liegender Prinzipien erst so deutlich 146• So scheint 
etwa jenes Verhăltnis Traian-Abgar v. Edessa (18,1; 21,1) von Arrian 
nach dem Alexan.der-Abisaresproblem konstruiert, Traians Tigrisiiber
gang 23,1 erinnert an Alexande1 s Uberschreitung des Jaxartes (Anab. 
4, 4, 4 ff) und nach Alexanders Induserlebnissen (bes. Anab. 6, .l ; 6, 5) 
wurde 24, 1 ff. geschilde1 t. Fur das Verhalten Traians 31,1 mag Alexander 
1, 14, 4 Folie im Negativen sein, wie auch der die Abfallsve1suche be
kămpfende Traian (30,2) in seinen taktischen Ve1fahrensweisen viel mit Ale
xander in Indien gemeinsam hat. So mag es nicht von ungefăhr kommen, 
daB bei Dio wie bei Arrian denn jene letzten Ereignisse in Krieg und 
1,eben Traians besonders unklar wirken. Ich halte fiir moglich, daB ăuBer
lich gesehen die Einsetzung des neuen Partherkonigs, 30,3 berichtet, ihr 
Vorbild in der Ernennung des Poros hat. 

Neben der Ablehnung der persischen Fricdensfiihler (19,1 .. ovoµoc 
1tEpLxo l}occ; •• ; 22,17) 147, die an Alexanders Behandlung der Botschaften 
Dareios' III. erinnert, scheinen Traians Wiistenmărsche 3,1; 26,4 nach 
der Alexandertopik gestaltet zu sein 148• Zeugnisse besonderer Umsicht 
Traians (vgl. 21,1) passen zu Alexander în Baktrien 328 149, und Traians 
Flu.13regelungen 28,1, im einzelnen von denen 324 verschieden u;o, scheinen 
die gleichen wirtschaftlichpolitischen Erwăgungen zugrunde zu liegen 161• 

10 Zu Rhel. Gr. IV 155 W s. Dnncan S. 322. 
ua Kriterien des oben festgestelllcn Barbarcnbildes sind auch bl·rcils rur Darstellung 

des· Daklenkrie!!cs giiltig (v gl. 6, 1 ... cppovljµotTO~ ... 11, :1, ... 86:>.cii ... ). 
u 7 .4.nab. 2, 13, 9. Zur riimischl'n Vcrhaltenslopik bl's. in Titelfragl'n (vgl. Dio 55, 10, 

20) s. mit Recht Ziegler S. 53; 100. 
ue S.o. 
ue fr. 24 als Gegenbeispiel. 

. no Vgl. bes. fr. 71, s. Hartmann 191i, Bi zu lnd. 3i, 3. Bezeiclmend m.E. auch das 
im:-lh)µr,cre: ... der Stelle (im Sinne yon Anab. 5, 25, 2 und des ... 7t6&o~ ).otµ[lcive:L ... von, 
7, I, 1; 7, 16, 1; Ind. 20, 1). S. dazu V. Ehrenberg, Alexander and I/re lireeks, Oxford. 1938, 
52 ·re„ H. Monlogomery, Gedanke und Tal, Lund, 1965, 189 ff. 

l61 S. dazu Bosworth S. 1i7. dessen Argumentalion m.E. hier allerdings nichl ganz 
erschopfend scheint. Zwar stelll Arrian die Nolwendigkeit der Pallakopasregulierung als hypo
thetisch hin ( .. cX7tocppci~e:Le:. . ltxivwcre:v iv .. ) und Alexanders MaDnahmen als Folge seiner 
Unterrichtung ( .. TotUTot ă.7t'Tjyye::A&tVTot .. ) : Das .. 7tOAA<i°l 7t6vcii .. weist aur wirkliche Schwierig
keiten hin, und davon, dall es sich bei Alexanders Anordnungen um ein „labour-serving 
d!!Vice" handelte, isl von Arrian wortlich nichts gesagt. Das Hypothetische einschlăgiger 
Erwăgungen gibt nicht nur Appian (BC 2, 143) im Prăsens wieder ( .. ~xcpl:pe:L.. &p8e:cr&a:L .. ) 
ăhnlich wie bei Arrian, Entsprechendes aber gibt in solcher Form auch die nach 16, 741 mit, 
Recht au( Aris lobul znriickgefiihrte Strabostelle 740 ( .. 7tA'l)µµupe:L. ), und hier ist von Hypo
thetischem oder znmindest dessen Hervorhebung nicht die Rede. Nun bleibt freilich unklar, 
wie weit Strabo den Aristobultext wirklich wiedergibt, Das .. >totTot7tAe:ucrotvTot.. a.a.O. zwar 
setzt ebenfalls Benachrichtigung Alexanders voraus und wird durch das .. >totTotvoljcrotvTot .. 
crglinzt, so daD anzunchmen ist, Aristobul habe die Zustânde des Kanalsystems als Tatsache 
geschildcrt. Es wiire indes nach den a.a.O. 739 gegebenen, sonst nirgends vorhandenen 
MaDangaben miiglich, Slrabo habe hier vielleicht noch eine andere Quelle verwendet, in der 
nicht unbedingt aul Alexander sondern rbensogut aul einen noch zu Strabos Zeit anhaltenden 
Notzustand hingewicsl'n wurcte. Fiir das \'erhiiltnis Appian-Arrian bewelst dies alles freilich 
rn.E. nichts. Benutzte Appian bereits die Anabasis und schloll sich an die dort dargelegte 
Reibenfolge der Ereingnisse an, so bcdl'ulet dies. cr miisse um 163 ein um diese Zeit als 
besonders wichtig geltendes einschliigigcs \Verk benulzt haben, das demnach nicht lange zuvor 
erschicn. 
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So bleibt nicht einmal die Analogie der Schiffabbauprogramme verges
sen 152, wobei Traian ganz offen nunmehr von anderer Seite an das seiner
zeit Versuchte ankni.ipft und în seiner Tigrisfahrt das notwendige Pen
dant zu jenem Indusunternehmen 326 herstellt 153• 

Wie gesagt, wir wissen nicht, wo in jedem einzelnen Fall die Grenze 
von sachlicher \Virklichkeit und darstellerischer Form zu suchen ist, 
und wie weit, nimmt man Arrian als die Quelle Dios, der Eindruck des 
Erlebnisses im einzelnen den Schriftsteller nicht nur der Parthika sondern 
auch noch spater Alexandergeschichte beeinfluJ3te oder aber sich das 
Ergebnis eigener Studien auf das Bild der eigenen Zeit i.ibertrug, von dem, 
was diese eigene Zeit offiziell oder inoffiziell gerne liber sich erfuhr zu 
schweigen. Eines aber scheint sicher: Alle diese Nachrichten und beson
ders Arrians Schweigen am Ende lassen erkennen, daJ3 fi.ir ihn der Parther
krieg keine Erfi.illung von Forderungen einer Reichsideologie gewesen 
sein kann und noch weniger bloJ3e Alexanderimitation. Er hat ihn viel
mehr als Verpflichtung dargestellt, wie sie sich aus dem Armenien
problem 154 ergab, sich an dieses anschloJ3 und i.iberdies gerade so in nati.irli
chen Konnex zu Traians Dakienkrieg steht 155• GewiJ3, die Alexander
parallelen mochten sich aufdrangen; wenn Arrian sie sucht, dann gewiB 
nicht, um sein Traianbild zu i.iberhohen oder auJ3erliche, allzu billige 
Deutungspropaganda zu betreiben, die Art der Beriihrungspunkte ver
bieten solche Folgerungen. Indes, geniigte es als Erklarung nicht schon, 
wenn er, neben dem Menschlichen, das auf diese Weise mit den aus neu 
aufgelebter Tradition stammenden oder auch nur mit den aus ihr heraus 
verstandlichen Einzelziigen das Bild Traians vertiefen wollte 156 und 
dariiberhinaus, man denke an jenes Schreiben an den Senat, gerade deut
lich zu machen suchte, daJ3 bei aller Renaissance eine Wiederholung 
unmoglich war 1 

Dieses Postulat auch konnte es sein, das Parthika und Anabasis 
miteinander verbindet. W ohl drangten sich au13erlich solche Parallelen 
auf - sie konnten genau genommen doch nur im Ethischen verhaftet 
bleiben oder sich aufs Detail beziehen. Dort wo es um die Sache 
ging verboten ĂuJ3erliches, Imperiumskonzeption und selbst Lebensalter 
ihres Tragers, schon aus Schicklichkeitsgriinden, die Verwandtschaft liber 
Gebiihr zu strapazieren. Wollte der Schriftsteller des 2. Jahrhunderts 

162 Anab. 7, 19, 3 - Dio 26, 1; 28, 2-3. 
163 S.o., Anab. 6, 18 ff., Dio 26, 4. Propal(andaabsichten. dic Lepper S. 153 Hir den 

Aufenthalt in Babylon annimmt, sind nicht von der Hand zu weisen. Sic scheinen îndes nicht 
das \Vesentliche zu sein; năher liegt m.E., dall es Alexanclcrreminiszenzen sind, die Traians 
Verhalten analog den Ereignissen 324-323 bestimmten 

m S. dazu Hanslik RE Suppl. X 2076, vgl. ILS 1o:l5; Pap. ~Iichil(::in 466. Be7.eich
nend ist, dall an Alexanders Siedlungspolitik erinnernde (vgl. Diod. 18, 4) Nachrichlen Eutro1> 
8, 6, 3, ftir die zeitgentissische Ăullerungen vorgell'gen habl'n miissen. 

166 Material iibersichtlich noch immer bei C. Patsch, SBW 217, 1\l37, pilii. hisl. Kl., 
H. 1, 52 ff. 

us Dazu kommt, dall Traian sich durchaus im Rahmcn cincr Impcriumstradition fiihh-n 
mochte, mit der Augustus begonnen hatte, vgl. dazu E. \Varmington, Thc Commcrcc betwcc11 
lhe Roman Empire and India, Cambridge, 1928, 15; J. Thorlt·y, Greccc and Rome 16, 1969. 
209. Demnach wărc Hadrians deutliche Forcierung dcr Schwarzmeer-Kaspisee-Vcrbindung 
(zu IGRRP III 133, Rom 1864 und Arrians Periplus s. Thorley S. 215) nach Scheitern Traians 
als Bemiihen um Ersatzmtiglichkeiten zu verstehl'n. 
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jedoch noch weiter wirken, und die Analogie noch weiter ausbauen, dann 
hatte er noch andere Beriihrungspunkte zu suchen. Und in der Tat auch 
solche boten sich ihm an. Sie lagen in Alexanders Ansătzen einer Aus
gestaltung des Erreichten durch zivilisatorische Verbesserungen, durch die 
wirtschaftlichen Moglichkeiten, die er schuf, und schlie.13lich eben der 
Behandlung jenes Volkerkonglomerates, in dem die Makedonen ăhnlich 
wie anfangs die Romer nur eine Minderheit dargestellt hatten 157• Wir 
versuchten oben eine Erklărung, weshalb wir gerade fiir diese Bereiche 
bei Arrian so wenig an Hinweisen finden. Indes fallt auf: Alle die Paral
lelen, die sich hier heranziehen lassen, fallen in die letzten Lebensjahre 
Alexanders, 324 und 323. Dies mag sich aus der răumlichen Identităt der 
Operationsbereiche erklaren, vielleicht aus der Parallelităt der Lebens
abschnitte. Arrian aber nun ist es, der auffallend und auch stărker als 
irgendein Historiker die Zuriickhaltung seines Helden an scheinbar natiir
lichen Grenzen des gewonnenen Machtbereiches betont. Vergebens wird 
er durch die Skythen zu Ehebiindnis und Zug durch die nordlichen Ge
biete aufgefordert, und die gegen Ende seines Lebens eingeleiteten ein
schlagigen l\.La.13nahmen haben nichts mehr damit geschweige denn mit blo.13em 
Welterobern zu tun, sondern betonen eine Verhaltensweise und wohl auch 
Zielsetzung fiir die sich Reminiszenzen an Drusus, Augustus und Tiberius 
in Germanien geradezn aufgedrangt haben miissen. Gerade von hier aber 
spannt sich unverkennbar der Bogen zu Traian hin 158• Und trotz der 
Hyphasisrede 5,25,l ff. treten in dem weiteren Verhalten Alexanders in 
Indien, uniiberhorbar weil mehrfach betont, Kriterien einer Bundesgenos
senpolitik zutage, die wicderum aufs Haar der romischen, durch Augustus 
erneuerten zu gleichen scheint. Die Gestaltung entsprechender Probleme 
in den Parthika unterscheidet sich hiervon kaum. Daran aber schlie.13en 
sich die Motivierung uncl Ziele von Alexanders Arabienpolitik 159 - auch 
hier nichts mehr von Unterwerfung, sondern dafiir Bundesgenossenschaft 
und letztlich die Einordnung in ein politisch-zivilisatorisches Gefiige von 
Partnern, an deren Ende offensichtlich die Kultureinheit sich von selbst 
ergeben mu.13. Kurz - wenn etwas, dann ist es Rom, das den Hinter
grund von Arriarn; Schaffen darstellt. 'Vas er sonst liber Rom expressis 
verbis in der Anabasis zu sa.gen weiB, pa.13t dazu. 

167 Zu Al'lins Arislc'idt•s (bl's. § 24) s. Blcickl'n S. 234. Zu Traian vgl. Lcpper a.a.O. 
bes. S. 151, dazu Palm S. :10. S. 116 nimmt Lcppl'r dic Mliglichkeit einer Sinnesănderung des 
Kaisers erst wăhrcnd dl's J..;ril'gt·s und dl'mnach dic Absicht. die Herrschaft nach Osten zu 
iiber die ganze Oiklllnl'nl' rn rrnl'nern nls Folgc der schnl'lll'n Bereinigung der Armenienfrage 
an. Zwar klinnle auch die bl'i Arrian deullichc l'lhische lntcrpretation des Unternehmcns 
(s.o.) in diese Hichtung weisen : Ich mochtc indl's angesichts des Topischcn solcher Gesichts
punkte einer- wic gcradc der fiir dns Perserreil'h iibl'rliefcrten Erwăgungen dieses Autors 
anderseits mit ihrem realpolilischcn Ilintergrund annehmen, dall man an derartige Obertra
gung der Impcriumsidec ins gcradezu Missionarischc nicht dachte (s.o.). Auch fiir Deutung 
etwa des Dakicnkrieges in solchem Zusammenhang gibt es ernst zu nehmende Zeugnisse nicht. 

168 Anab. 5, 20, 4; 21, 1; 6, 2, 1. Zum romischcn Klientelstaatensystem, kontinuier
lich entwickelt aus den Anfăngen rlimischer Aullenpolitik heraus und durch Augustus mit neuen 
Akzenten versehen, s. Ziegler passim, dazu J. Klose. Roms J{/lenle/slaalen an Rhein und Donau, 
Breslau, 1934; A. Schenk Graf v. Stauffenberg, Imperium und V li/kerwanderung, Miinchen 
o.J„ zusammenfasscnd M. Lemosse, Le regime des re/alions inlernaliona/es dans le haul
empire romain, Paris, 1967. Eine grundlcgende Untersuchung ist von D. Timpe zu erwarten. 

158 Anab. 7, 20, 1. Zu Arrians Darstcllung traianischcr Focdcratenpolitik s vielleicht 
PS 25; 16; 18, vgl. Dio 68, 18, 1-3; 21. 
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Freilich, es ware moglich, dail in jener Kontinuitat des Alexander
bildes und seiner Analogie sich noch mehr verbirgt als der Versuch einer 
Parallele in den Kausalitaten iiber historische Ablaufe hin oder aber die 
immanente Stellungnahme zu dem Gegensatz, den etwa die Abfolge 
Traian-Hadrian bedeutet, und der auf den Autor sicher nicht ohne Ein
druck blieb. Denn sie weist neben historischen Zielen und dem \Veg, 
1;olche zu erreichen, zugleich auch auf die Grenzen hin, die moglicher 
historischer Entwicklung gesetzt sind. Dann aber lieile sie sich sehr wohl 
bereits auch wenn vielleicht nicht ah; \Varnung, so doch zumindest als 
Hinweis auf eine sich vor den Augen des Historiker8 abzeichnenden KriAe 
verstehen, die alles ihm Wichtige demnach în Frage stellte. Gerade das 
Scheitern Traians 160 auch nach Uberwindung der -Hindernisse von 323 
war Zeichen der Zeit, das zu deuten Arrian i;ich berufen ja gezwungea 
fiihlen muilte. 

Bliebe noch zu fragen, wieviel die Parthika von der ganzen Geschichte 
Traians mit umfailten. Daf3 dessen Partherkrieg, als kronender Abschluf3 
einer jahrhundertelangen Entwicklung und exemplarisch fo.r das Selbst
verstehen und zugleich der N otwendigkeiten der eigenen Zeit dargestellt, 
kaum befriedigen konnte, blieb diese Darstellung auf das reine Faktum 
beschrankt, ergibt sich von selbst. In der Tat hat etwa fr. 35 nur Sinn 161 , 

wenn auch die Adoption Traians berichtet worden war, ein gleiches wird 
fiir die den Ereignissen vorausgehenden Verhandlungen mit Pakoros 
gelten (s. bes. fr. 32) und die Formulierungfr. 36 ( .. T'Îjc; xomi n .• vtxljc; ••• ) 
legt nahe, der Dakienkrieg miisse zumindest erwahnt gewesen sein. Trotz 
des allgemeinen Ratselratens und vielfach geauilerter Zweifel mochte 
ich meinen, auch die Briickenbauexkurse Dio Cassius 26,1 ff. ahnlich 
wie 12,1 und 13,1 ff. seien allein aus dem Zusammenhang mit den Ale
xanderstudien (vgl. fr. 58) zu erklaren 162, aus denen heraus iibrigens auch 
die Darstellung der Licinius-Sura-Affare 15,4 163 einschlieillich der Be
handlung des Purpuratiproblems im Positiven wie Negativen seine Pră
gung erfuhr. Dazu aber kommt in Zusammenfassung bereits am Anfang 
4,1 ff.: .. ou 8'otu oTt 'I~~P ă Tpottotvoc; &:A.A.'oux 'hotM; oux 'hotA.twni; ~v, 
~ - ' ' ' ' ' ~' ~ ' ' n '~ ~ n.L ' ' 'j't"TOV TL TOUTO otUTOV E:7tOL7JO'lltTO E:7tl::LOlJ (J.lJOE:Lc; 7tp00'17EV ot11.11.00'v-e:Vl)c; TO 7totpot 
Twv Pwµ.a.twv xpchoc; ecrx~xe:t. T~v yocp &:pe:T~v &:n' ou T~v na.Tpt8a. Ttvo; 
i~rnx~e:tv <j'ie:To ••• 

Zugegeben, die Formulierung pailt gut zu Dio, elen Kleinasiaten 
mit romischer Karriere bis hin zum zweifachen Konsulat. Indes, was hier 
betont wird, ist das Novum eines Kaisers, der selbst Provinzialer, mm-

180 Vgl. Syme S. 650. Zu den allgemcincn inncren Schwierigkeilen bcs. aur Llevtilkerungs
politischen und wirlschaftlichem Gel.Jiel l.Jcreils um diese Zeit s. Hammond passirn. Wie etwa 
die Einfiihrung der Alimcntarinslilulion zeigl, miissen sie l.Jcreils um dicse Zei l zu denkcn 
gcgel.Jen hal.Jen. 

181 Zur Vorl.Jcreilung des Fcldzuges von langcr llancl s. Ll•ppcr S. 2:1; 151, vgl. auch 
Jlanslik a.a.O. 

182 S.o. 
183 S. dazu Syme S. 41 zu Licinius Sura: Parallclcn drăngcn sich zum Vcrhăltnis Alcxan

der-Hephaistion aur. Zur Purpurali-Topik s. Lepper S. 194, vgl. auch Dio v. Prusii 46, 20 
(s.o.): Arrian konntc bei Gestaltung Anab. 2, 6, 4 vor Augen gchabt haben (s. 7, 29, l, dazu 
Curl. 3, 2, to; zum Typischen des Phiinomcns filr romische Verhăltnisse s. J.E. Atkin~on, 
A Commenlary on Q. Curlius' Rufus" Jlisloriae Alexandri :Hagni Book I I I, Uiss. Univ. Cape 
Town, 1971, 37, der mit Recht bes. aur Plin. Paneg. 41, 3; 54, l verweist). Auch ftir die Attcn
tatsgeschichte ist die Alexanders nicht ohne Anhaltspunktc. 
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mehr die von dort kommenden Krâfte zu fOrdern beginnt 164• Mir scheint, 
solche Betonung pa13t kaum mehr recht in das 3. Jahrhundert und die 
Welt Dios, flir die dies selbstverstândlich geworden war. Eher aber spricht 
sie ftir Arrian, der derartiges ganz in dem Sinne wie es der Diostelle allein 
zugrunde liegen kann, noch als begliickend empfunden haben mu13 : Ist 
jenes .. !X}„J..oa&ev"IJ<; .•• &pE't"~v . . . als Ausdruck eines Selbstbewu13tseins so 
wie es soeben zu verstehen gesucht wurde, kaum zu iibersehen, das ... 
7t1X't"p(8ix •. , vielleicht nur Formei, ist zweifelsohne zugleich Hinweis auf 
ein wichtiges Element zeitgenossischer Diskussion, wenn es um solche 
Fragen ging. Es drângt zum Vergleich mit Anab. 1, 12, 51 gleich wie 
immer man in beiden Fâllen die Begriffsinhalte gegeneinander abschătzen 
will 165. 

Arrian, der Schriftsteller und Historiker ist offensichtlich vom 
Biographischen sein Leben lang nie ganz losgekommen, und selbst sein 
Werk iiber Alexander, urspriinglich anders konzipiert, miindet letztlich 
dort wieder ein. Man mag dies aus seinen Quellen oder aus der fehlenden 
letzten fiberarbeitung erklâren, die vielleicht manche Ergânzung noch 
gebracht hâtte. Ganz befriedigen diese Argumente nicht. Sollte es aber 
nicht das Traianserlebnis sein, das indirekt auch hier noch wirkt' Nicht 
nur, da13 Arrian dann erfolgreich versuchte, durch seine Darstellung eines 
Stiickes Zeitgeschichte jene Liicke zn schlie13en und aus der Reflexion 
heraus drângende Probleme schârfer als die meisten hierzu berufenen 
seiner Zeitgenossen von seiner eigenen, der sicher auch ihm gut bekann
t.en stadtromischen bewu13t entgegengesetzten, Perspektive heraus zu 
zeigen. Sein Alexander, versteht man ihn vor dem Hintergrund der 
bereits existierenden Darstellung der Partherkriege, scheint die aktuelle 
Problematik dann noch zu vertiefen. Das konnte der eigentliche Sinn der 
Biographie sein. Das Lebenswerk seines Verfassers aber erscheint erst 
so als Ganzes. Es wird iiber reine Literatur - ja Geistesgeschichte hinaus 
zu einem Stiick historischer Ortsbestimmung 166• 

1„ Vgl. Syml' S. 551, zu Plut. Mor 329A in dil'sem Zusammcnhang Palm S 32. Rom im 
Hintergrund aller auch anderweiligcn einschlăgigen Zeugnisse 111.Ct Spekulation mit einem Kos
mopolitismus modcrner Prăgung als Kriterium zeilgcntissichen Seli>stverstăndnisscs als frag
lich erscheinen. 

166 Zur .. 7tct-:-p(~ •• als Ingrerliens zcitgl'nossischer Impcriumsdeutung s.bes. auch Appian 
Proem. 62. 

166 Vgl. Oliver S. 875. Zum Staalsi>egriff Mark Aurels als natiirlicher Konsequenz der 
hier aufgczcigten Entwicklung s. M. Joscfowicz, Eos 59, 1971, 240 ff. Bei aller Aufhebung des 
Rombegriffes und Weltstaatsidec, es Ist doch der Kosmos des Imperiums, um den es dem 
Philosophcn geht und innerhalb desscn sich die KOL11w11lct ethisch gleichberechtigter Teil
nehmer vollzieht. Aullerhalb dicses Kreises politisch anderweitig organisierte Glieder mensch
licher Gesellschafl i>leibcn unberiicksichtigt ohne freilich dall dil'sen Organisationen die Daseins
berechtigung ai>gcsprochen wirrl. 
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